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einfChrung  in  die  textgeschichte  der 
paulusbriefe 

Die  paulinischen  Briefe  sind  der  gegebene  Ausgangspunkt  fur  alle 
wissenschaftliche  Beschaftigung  mit  dem  neutestamentlichen  Text,  nicht 

nur  fur  den  eine  erste  Anleitung  suchenden  Studenten,  sondern  eben- 
sosehr  fur  die  eindringende  Forschung  des  Gelehrten,  weil  sich  bei 

ihnen  einigermaEen  einfache  und  deullich  charakterisierte  Ueberliefe- 
rungszweige  erkennen  lassen,  und  zugleich  die  Durchsichtigkeit  der 
Entstehungsverhaltnisse  und  die  Moglichkeit  kritischer  Verwertung  des 
paulinischen  Sprachgebrauchs  uber  nicht  wenige  Varianten  ein  sicheres 
Werturteil  zu  fallen  gcstattet:  Dinge,  welche  bei  den  leider  meist  als 
Basis  der  Textkritik  benulzten  Evangelien  von  einer  erstaunlichen  Fulle 
von  Schwierigkeiten  bedruckt  sind,  die  den  Blick  verwirren  und  ein 

festes  Auftreten  unmoglich  machen.  Erst  wenn  wir  uns  am  'Apostolos' 
lextkritisch  geschult  haben,  durfen  wir  hofYen,  audi  bei  den  Evange- 

lien Fruchte  zu  ernten. 

Alle  uns  erhaltenen  Textformen  der  Paulusbriefe  gehen  auf  eine 
einzige  Sammlung  zuruck:  kein  Brief  hat  eine  eigene  Ueberlieferung. 

Wenn  wir  z.  B.  auf  einem  gegen  316  geschriebenen  Papyrusblatt  ̂   den 
Text  von  Rm  1 1—7  finden,  so  haben  wir  nicht  elwa  ein  Stuck  einer 
Kopie  vor  uns,  die  nur  den  Romerbrief  enthielt  und  irgendwie  auf  das 

von  Tertius  (Rm  16  22)  geschriebene  Original  desselben  zuruckging,  son- 
dern die  Verse  sind  einem  Buche  entlehnt,  welches  nicht  bloB  den 

Romerbrief,  sondern  die  ganze  Sammlung  umfaUte.  Einzelhandschrif- 
ten  paulinischer  Briefe  gibt  es  nicht. 

Aber  noch  weiter:  diese  Sammlung  hat  uberall  den  gleichen  In- 
halt  und  auch  im  wesentlichen  die  gleiche  Anordnung.  Wir  finden 

stets  die  9  Gemeindebriefe^,  dann  die  4  Briefe  an  Einzelpersonen  und 
zwar  in  der  Reihenfolge  Rm  I  II  Cor  Gal  Eph  Phil  Col  I  II  Thess, 

I  II  Tim  Tit  Phm.  Zwar  begegnet  uns  gelegentlich  die  Stellung  ̂   Thess 

•)  Pap.  Oxyr.  II  209,  ebd.  Taf .  Abb.  2  und  Nestle- vDobschutz  Einf  uhrung  i.  d. 
N.  T.  *  Taf.  2.  Deilimann  Licht  v.  Osten  *  204. 

*)  Hier  sei  vom  Hebraerbrief  abgesehen,  der  im  Osten  zuerst  als  zehnter 
Gemeindebrief  hinzugetreten  ist:  dafi  er  nicht  zum  alten  Corpus  Paulinum  gehort, 
ist  klar  vgl.  Einl.  zu  Hebr  in  Bd.  IV. 

')  Hieriiber  siehe  Gregory  Prolegom.  zu  Tischendorfs  Ed.  octava  maior  III 
p.  139  f.  Th.  Zahn  Gesch.  d.  nt.  Kanons  II  343. 

Handbuch  z.  Neaen  Test.  8:  Lietzmaun.  3.  Aufi.  1 
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Col  Oder  Col  Phil  oder  Phil  Eph,  aber  das  sind  vereinzelle  und  das 

Gesamtbild  nicht  verandernde  Varianten.  Die  Hauptsache  Iritt  mit 

voUiger  Klarheit  zutage:  alle  Paulustexte,  die  wir  besitzen,  gehen  in 
letzter  Linie  auf  das  Urexemplar  einer  Sammlung  von  9  +  4  Briefen 
zuruck,  welche  die  eben  genannte  Reihenfolge  beobachtete.  Es  ist  auch 

langst  erkannt,  daB  dieser  Anordnung  folgendes  Prinzip  zugrunde  lag: 

zuerst  kommen  die  Gemeindebriefe,  dann  die  an  Einzelpersonen  gerich- 
leten  Schreiben;  Briefe  derselben  Adresse  bleiben  beisammen,  im  iibri- 
gen  wird  nach  der  Lange  geordnet :  der  groBe  Romerbrief  macht  den 

Beginn,  die  kleinen  Thessalonicherbriefe  schlieBen  die  Reihe  der  Ge- 
meindeschreiben.  Zwar  ist  dies  Prinzip  nichl  ganz  genau  befolgt,  denn 

der  Epheserbrief  isl  (um  etwa  1  Neslle-Seite)  langer  als  Gal  \  aber  auch 
diese  geringfugige  Variante  darf  als  bedeutungslose  Zufalligkeit  auCer 

Rechnung  gestellt  werden,  wenn  man  die  Absicht  des  Ordners  erfassen  will. 
Um  das  Jahr  200  und  fruher  noch  scheint  es  freilich  auch  Hand- 

schriften  gegeben  zu  haben,  in  denen  sich  eine  andere  Reihenfolge  vor- 

fand :  denn  wenn  der  Muratorische  Fragmentist  die  Paulusbriefe  nach- 
einander  bespricht,  so  hat  er  sich  doch  wohl  an  eine  ihm  vorliegende 

Handschrift  gehalten,  und  dasselbe  mag  von  Tertullian  gelten,  der  in 
der  Schrift  contra  Marcionem  IV  5  die  Gemeindebriefe  aufzahlt:  voll- 

ends  aber  fur  Marcion  selbst,  der  ja  eine  eigene  Bearbeitung  des  pau- 
linischen  Corpus  edierte,  uber  die  uns  neben  Epiphanius  haer.  42  am 

eingehendsten  Tertullian  contra  Marcionem  V  unterrichtet:  Zahn  hat 
in  seiner  Geschichte  des  nt.  Kanons  I  2,  811  ff.  II  344  H.  daruber  das 

Nolige  zusammengestellt.  Folgende  Anordnungen  finden  sich  nun  in 
diesen  alten  Zeugen: 

Can.  Muratori  Terl 
I  II  Cor 

Eph 
Phil 

Col 
Gal 

I  II  Thess 

Rm 
Phm 

Til 

I  II  Tim 

Bei  aller  Verschiedenheit  hat  der  Muratorische  Kanon  mit  Terlullians 

Lisle   das   gemeinsam,   daU   die   Korintherbriefc   den   Anfang,   der  Rm 
den  BeschluB  der  Reihe  machen:   aber  ein  Prinzip  der  Anordnung  isl 

wcder  hier  noch  da  zu  enldecken  '.  Dagegen  ist  Marcion  augenschein- 

')  Kph  11  Seiten  8  Zeilcn,  Gal  10  Seiten  9  Zeilen. 
*)  AvHarnack  hat  daraus  (und  aus  I  Cor  1  a)  fjescljlossen,  dali  diese  Samm- 

lung in  Korinth  veranstaltet  wurde :  vgl.  Die  Briefaammlung  des  Apostels  Paulua 
1926  S.  8  f. 

li a n  c.  Marc. IV 5 Marcion 
I  II  Cor Gal 

Gal I II  Cor 
Phil Rm 

I  II  Thess I II  Thess 

Eph Eph  {----  Laod.) 
<Col?> 

Col Rm Phil 
Phm 
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lich  bemuht,  die  Briefe  in  chronologischer  Folge  aneinander  zu  reihen. 

Wir  sehen  also,  daB  es  in  alter  Zeit  recht  starke  Varianten  in  der 

Ordnung  gab,  aber  uns  ist  kein  Zeuge  derselben  erhalten.  Von  hoch- 
slem  Wert  ist  andrerseits  aber  die  Feststellung,  da6  audi  hier  der 

Inhalt  der  gleiche  ist:  das  gilt  —  abgesehen  von  den  Pastoralbriefen, 
die  Marcion  entweder  noch  nicht  kannte  oder  absichtlich  weglieB  — 
auch  fiir  das  Corpus  Marcions.  Wir  haben  nicht  die  leiseste  Spur 

davon,  daB  es  jemals  eine  Sammlung  von  weniger  oder  von  mehr 
Briefen  neben  der  uns  bekannten  gegeben  hatte;  niemals  wird  ein  Wort 

des  Paulus  von  irgend  jemand  zitiert,  das  sich  nicht  in  unserer  Samm- 
lung fande.  Als  die  spielende  Phantasie  des  II  Jahrhunderts  die  Acta 

Pauli  mit  einem  weiteren  Briefwechsel  zwischen  Paulus  und  den  Ko- 

rinthern  ̂   zierte,  entlehnte  sie  das  Material  dafur  den  uns  bekannten 
Quellen.  Und  wenn  andrerseits  die  altsyrische  Kirche  den  Philemon- 
brief  nicht  in  ihrem  Kanon,  das  heiBt  also  nicht  in  ihren  Handschrit- 

ten,  hatte-,  so  ist  das  nicht  etwa  ein  Zeichen  eigener  abweichender 

Ueberlieferung,  sondern  dogmatische  Ablehnung  dieses  angeblich  'nicht 
erbaulichen'  Briefes  ̂  

Wann  ist  diese  Sammlung  entstanden?  Wir  linden  sie  nicht  erst 
bei  Tertullian,  Clemens  Alexandrinus  und  Irenaeus,  sondern  bereits 

Justin  beweist  um  150  in  zahlreichen  Anspielungen  Kenntnis  aller  Briefe. 

Und  daruber  hinaus  begegnen  uns  in  dem  kleinen  Polykarpbrief  auBer 
I  Thess,  was  Zufall  ist,  alle  Gemeindebriefe  nebst  I  und  II  Tim,  das 

heiBt  also  faktisch  bereits  die  ganze  Sammlung:  der  Polykarpbrief  ist 
aber  Begleitschreiben  zu  den  vom  Verfasser  augenscheinlich  nach  dem 

Muster  des  Pauluscorpus  gesammelten  Ignatianischen  Briefen,  in  denen 

wir  Rm  I  Cor  Eph  Col  I  Thess  benutzt  finden,  also  gleichfalls  Kennt- 
nis der  ganzen  Sammlung  voraussetzen  durfen.  Damit  sind  wir  bereits 

in  das  erste  Viertel  des  II  Jahrhunderts  gelangt.  Daruber  hinaus  fuh- 
ren  nur  vereinzelte  Spuren:  der  um  132  entstandene  Barnabasbrief 

(13  7)  kennt  den  Rm,  vor  allem  aber  zitiert  der  in  Rom  wohl  noch 

vor  100  verfaBte  I  Clemensbrief  nicht  nur  (35  6)  Rm  1  29—32  —  was  ja 
in  Rom  nicht  besonders  bemerkenswert  ware  —  sondern  spielt  49  5  auf 
I  Cor  13  an,  dessen  ganzer  Text  ihni  auch  augenscheinlich  vorliegt 

(47  1):  die  Vermutung  liegt  nahe,  daB  man  nicht  nur  den  I  Cor,  son- 
dern bereits  das  ganze  Corpus  in  Rom  hatte;  aber  beweisen  laBt  sich 

das  nicht.  Die  Nachahmung  des  Pauluscorpus  durch  die  Polykarpische 
Sammlung  der  Ignatiusbriefe  konnte  auf  den  Gedanken  bringen,  daB 

Kleinasien   auch   die  Heimat  des    paulinischen  Sammlers  gewesen  sei: 

')  Vgl.  AvHarnack  in  Sitzungsber.  d.  Berl.  Akad.  1905,  3  ff.  Klein e  Texte  12  -, 
daselbst  aucb  der  sog.  Laodicenerbrief,  eine  Korapilatiou  wohl  des  III  Jh. 

'^)  Vgl.  WBauer  Der  Apostolos  der  Syrer  22  ff. 
')  TheodorvMopsuestia  praef.  com.  Philem,  ed  Swete  II  259.  ThZahn  Gesch. 

d.  nt.  Kan.  II  2,  997. 

1* 
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aber  man  muB  sich  bewuBt  sein,  daB  dies  eben  nicht  mehr  als  ejne 

Moglichkeit  ohne  weitere  Stiitzen,  also  faktisch  ein  werlloser  Einfall  ist. 
Wohl  aber  kann  uns  das  Zustandekommen  des  Corpus  Ignatianum, 

wie  es  durch  den  Brief  des  Polykarp  an  die  Philipper  beleuchtet  wird, 
als  lehrreiche  Analogic  dienen,  aus  der  wir  eine  klare  Vorstellung  von 

dem  Zustandekommen  der  Paulussammlung  gewinnen  konnen.  Poly- 

karp schreibt  13  2  :  ta;  STioaxoXa;  'lyvait'ou  xocc,  TCEH'^Oecaai;  ■^[ily  utc'  auxoO 

xac  aXXa;,  oaa;  elxoixev  Tiap'  T^jxiv,  e:ie|i4ia|X£v  ufiUv,  xa-B-w;  ̂ v£i£''Xaa9'£  *  al'tt- 
vs;  u7C0T£xay|i£vai  Eiat  zr,  iniaxolri  xauty].  Er  hat  also  nicht  nur  den  ihm 
selbst  von  Ignatius  gesandten  Brief  treulich  aufbewahrt,  sondern  sich 

auch  Kopien  der  an  andere  Gemeinden  gerichteten  Sendschreiben  ver- 
schafft,  und  sendet  nun  eine  Abschrift  seines  gesamten  Materials  mit 

Begleitschreiben  nach  Philippi.  Aehnlich  wird  es  bei  der  Sammlung 
der  Paulusbriefe  zugegangen  sein,  Dabei  ist  besonders  zu  beachten, 
daB  unsere  Texte  also  letztlich  auf  die  in  den  Handen  der  Gemeinden 

befindlichen  Exemplare,  nicht  etwa  —  wie  es  bei  andern  Briefsamm- 

lungen  ̂   der  Fall  ist  —  auf  die  bei  den  Papieren  des  Apostels  in  sei- 
nem  Kopiebuch  zuruckbehallenen  Konzeple  zuruckgehen.  Dadurch 

erklart  sich  auch  die  willkurliche  Anordnung  —  im  Konzeptbuch  stehen 

die  Briefe  ja  doch  chronologisch  einander  folgend  —  und  das  Fehlen 

mancher,  von  den  Gemeinden  nicht  abgelieferten  Schreiben,  so  minde- 
stens  zweier  Korintherbriefe  und  des  Laodicenerbriefs.  Auch  die  in 

II  Cor  8  18. 22  12  18  vermutete  Streichung  von  Namen  ist  als  absichtliche 

Tilgung  durch  die  Gemeinde  am  leichtesten  zu  begreifen. 

Demnach  muB  es  die  Aufgabe  der  Textkritik  sein,  durch  metho- 
dische  Verwertung  des  uns  erhaltenen  Materials  die  Textgestalt  des 

Urexemplars  der  Sammlung  herzustellen.  Diese  wird  wohl  durchweg 
identisch  sein  mit  den  Texten  der  Origlnale,  welche  sich  im  Besitz  der 
einzelnen  Gemeinden  befanden,  und  diese  wieder  mit  den  nach  des 

Paulus  Diktat  niedergeschriebenen  Konzepten :  aber  in  einzelnen  Fallen 

wird  man  beim  Vorliegen  sehr  gewichtiger  innerer  Grunde  auch  hier 

noch  mit  der  Moglichkeit  von  DifTerenzen-  rechnen  durfen  (z.  B.  Rm  5i): 
ftuBere  Bezeugung  ist  dabei  selbstversl&ndlich  ausgeschlossen. 

Welche  Hilfsmittel  stehen  uns  nun  zur  Gewinnung  des  Urlextes 

anserer  Sammlung  zur  Verfugung?  Eine  schwindelerregende  Menge, 

derarty  daB  ihre  Fulle  auch  mutige  Arbeiter  abzuschrecken  geeignet 

iit:  die  vollstfindigste  Uebersicht  uber  das  gesamte  Material  ist  gcgeben 
von  CRGregory  in  den  Prolegomena  zu  Tischendorfs  Editio  octava 

maior  (Leipzig  1894)  sowie  in  desselben  Gregory  'Texlkrilik  des  Neuen 

Testamentes'  3  Bde.  (Leipzig  1900— HH)^)).  Die  griechischen  Mandschrif- 
ten  verzeichnet  auf  Grund  eigener  Nachforschungcn   auch   Hermann 

•)  Z   B,  des  Dasilius,  Augustin,  Hieronymus,  wenigstens  teilweise. 
*)  Die  zu  Rm  4ia  Os  befprochenen  Konjekturen  uind  nicht  eben  VertraucD 

erweckend. 



Einfiihrung  in  die  Textgesehichte  der  Paulusbriefe  5 

vSoden  'Die  Schriften  des  Neuen  Testaments  in  ihrer  altesten  erreich- 

baren  Textgestalt  hergestellt  auf  Grund  ihrer  Textgesehichte'  (Berlin 
1902)  I  102  IT.  Eine  ausgezeichnete  Uebersicht  uber  das  wichtigste 

findet  sich  bei  EberhardNestle  *Einfuhrung  in  das  Griechische  Neue 

Testament' =^  (Gottingen  1909).  Aber  von  den  an  diesen  Stellen  aufge- 
fuhrten  Massen  von  Zeugen  sind  nur  ganz  wenige  bisher  ernstlich  be- 
nutzt  —  und  kommen  auch  tatsachlich  nur  verhaltnismaCig  wenige 

bei  der  Entscheidung  uber  den  Wortlaut  des  Urtextes,  einige  mehr  bei 

der  Feststellung  der  Hauptzweige  der  Textuberlieferung  in  Betracht.  Be- 
dauerlich  ist,  daC  es  zur  Zeit  keine  Ausgabe  des  NT  gibt,  welche  das 

notwendige  Material  an  Lesarten  in  einwandfreier  Form  darbote.  Noch 
immer  ist  die  Grundlage  der  Arbeit  das  Novum  Testamentum  Graece 

von  CTischendorf,  Edilio  octava  critica  maior  2  Bde  (Leipzig  1869  bis 

1872):  bier  findet  man  zuverlassig  die  Lesarten  der  griechischen  Un- 
cialhandschriften  notiert;  von  Minuskeln  sind  hie  und  da  vereinzelte 

Lesarten  angegeben.  Die  Angaben  uber  Lesarten  der  Kirchenvater  sind, 

soweit  ich  bisher  nachgepruft  babe,  richtig  den  alten  Ausgaben  ent- 
nommen :  aber  jetzt  weithin  durch  neue  Ausgaben  uberholt  und 
auch  sonst  ganz  unvollstandig.  Die  Notate  aus  Uebersetzungen  sind 
vielfach  wertlos,  da  sie  nicht  auf  Kenntnis  der  betrelTenden  Sprachen 

beruhen,  sondern  beigedruckten  lateinischen  Uebersetzungen  in  will- 
kurlicher  Auswahl  entlehnt  sind:  auch  sind  manche  Texte  erst  neuer- 

dings  wissenschaftlich  brauchbar  ediert  worden.  Wer  also  heutzutage 
Textkritik  des  NT  treiben  will,  muB  sich  sein  Material  meist  selbst 

zusammentragen,  insbesondere  soweit  Uebersetzungen  und  Vaterzitate 
in  Betracht  kommen:  Tischendorfs  Arbeit  wird  er  aber  dankbar  als 

Basis  benutzen.  Die  Lesarten,  welche  vSoden  unter  dem  Text  seiner 

Ausgabe  (Texlband:  Gottingen  1913)  bucht,  sind  gelegentlich  als  Ergan- 
zungen  Tischendorfs  willkommen,  aber  in  der  Regel  nur  dem  Sachkenner 

verwertbar:  zur  Einfuhrung  ist  die  groBe  wie  die  kleine  Ausgabe  voUig 

ungeeignet. 
Der  zweiten  Auflage  meines  Handbuches  zum  Romerbrief  babe 

ich  nun  eine  Auswahl  textkritischer  Bemerkungen  eingefugt,  welche 

jeweils  bei  Behandlung  der  Einzelstelle  den  Anfanger  mit  den  wichtig- 
sten  Problemen  der  Textherstellung  bekannt  machen  mogen.  Um  nicht 
zu  verwirren,  babe  ich  mich  in  der  Regel  auf  einen  engbegrenzten 

Kreis  von  Zeugen  beschrankt,  die  tatsachlich  zur  Entscheidung  genugen 

und  in  ihrer  bestandigen  Wiederkehr  dem  Leser  allmahlich  vertraut 

werden  sollen  und  konnen  ^.  Hat  er  so  sein  Urteil  geschult,  wird  er 
mit  der  Zeit  auch  selbstandig  aus  Tischendorfs  Apparat  das  Wesentliche 

herauszulesen   lernen,    soweit  es   darin  zu  finden  ist  —  und  mehr  ist 

*)  Eine  weitergreifende  Einfuhrung  bietet  AJiilicher  in  seiner  Einleitung  in 
das  NT  ̂   618  ff. 
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furerst  nicht  zu  erreichen,  falls  nicht  die  Kommentare  mit  selbslandi- 
ger  Materialdarbietung  eintreten,  wie  es  z.  B.  ThZahn  vorbildlich  tut. 

Wir  unterscheiden  drei  groBe  Zeugengruppen  fur  den  Text  der 

Paulusbriefe  wie  fur  den  des  NT  uberhaupt :  die  agyptische,  abendlan- 

dische  und  syro-byzantinische,  auch  antiocbenische  oder  Koine  genannt. 

I 

Der   agyptische  Text   umfaBt  unsere   altesten  Handschriften  ^ 
und   ist   zugleich   durch  Uebersetzungen    und   Kirchenvaterzilate  Jahr- 
hunderte  lang  kontrollierbar.  Ihm  gehoren  an 

B  =  Cod.  Vaticanus  graecus  1209,  noch  im  IV  Jh.  geschrieben  und 
die  ganze  Bibel  umfassend.  Photographisch  ediert  in  den  Codices 
e  Vaticanis  selecti,  Mailand  1904. 

S  =  Cod.  Sinaiticus  in  Petersburg,  IV  Jh.,  Vollbibel.  Von  Tischendorf 
1859  im  Katharinenkloster  auf  dem  Sinai  entdeckt  und  ediert: 

Bibliorum  codex  Sinaiticus  Petropolitanus.  Vol.  IV  {=  NT)  Peters- 
burg 1862.  Tischendorf  nannte  ihn  x,  was  meist  ublich  geworden, 

aber  uberflussig  und  unbequem  ist.  Photographische  Ausgabe  von 

Kirsopp  Lake  1911. 

A  =Cod.  Alexandrinus:  London  British  Museum  Royallibr.  I.  D.  V— VIII: 
bis    1628    in    der  Patriarchatsbibliothek   zu  Alexandria.    Wohl   im 

V  Jh.  geschrieben,  gleichfalls  eine  Vollbibel.  Photographisch  edierl 

von  Thompson  Facsimile  of  the  codex  Alexandrinus  vol.  IV  Lon- 
don 1879  und  neuerdings  das  NT  in  verkleinertem  MaCstab  von 

Kenyon  The  Codex  Alexandrinus,  London  1909. 

C  =  Codex  Ephraemi  Syri  rescriptus:  Paris  Bibl.  nat.  gr.  9.  Eine  dem 
V  Jh.  entstammende,  vielfach  luckenhaft  erhaltene  Vollbibel.  Die 

Handschrift  ist  ein  Palimpsest,  d,  h.  die  alle  Schrift  des  V  Jh.  ist 
im  XII  Jh.  ausradiert  worden,  und  auf  die  nun  wieder  leeren 

Blatter  hat  man  griechische  Homilien  des  Ephraem  Syrus  geschrie- 
ben:  daher  der  Name  des  Codex.  Die  alle  Schrift  ist  aber  durch 

chemische  Reagenlien  wieder  lesbar  gemacht  worden  und  der  Text 

von  CTischendorf  ediert  'Codex  Ephraemi  Syri  rescriptus'  Leipzig 
1843,  wo  auch  eine  Facsimilelafel. 

Zu   diesen  vier  Uncialbibeln  '^  Irelen  die  beiden  Uebersetzungen  in  die 
wichligsten  koptischen  Dialeklc,  d.  h.  in  die  Sprache  der  eingebornen 

Aegypler ; 
sa  =  die  aahidische  Uebersetzung   bringt   den   in  Oberfigyplen,    in 

•)  Ich  lasse  liier,  wo  es  sich  um  die  einfachste  Gnindleguiig  liundelt,  die 
Korrektoren  der  Handschriften  beiselte:  also  H*  wird  z.  B.  einfach  als  B  zitiert 
wie  ea  ja  auch  der  Sacblage  entapricht:  Boorr  kann  dera  Studenten  fUrerst  gunz 
gleicligUltig  blciben. 

•)  Uneialhandachriften  nennt  man  die  dem  IV-IX  Jh.  angehOrenden  in  sog. 

ttffrofien**  fiuchttaben  geschriebenen  Codices.  Mit  dem  IX  Jh.  beginnt  die  nkleine" 
Schrift  der  sog.  Minufkeln  (=  min):  sie  werden  mit  ZifTern  bezeichnet. 
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der  Thebanischen  Landschaft  gesprochenen  Dialekt.  Sie  ist  uns 

durch  eine  vollstandige  Handschrift  des  IX  oder  X  Jhs.  in  der 

Bibliothek  Pierpont  Morgans  und  durch  zahlreiche  Bruchstucke 
von  Handschriften  erhalten,  die  bis  zum  V  Jh.  zuruckgehen;  die 

Uebersetzung  selbst  kann  etwa  im  III  Jh.  entstanden  sein.  Aus- 
gabe  von  GHorner  The  Coptic  version  of  the  New  Testament  in 
the  Southern  dialect  otherwise  called  Sahidic  and  Thebaic.  Vol.  IV 
Oxford  1920. 

bo  =  die  bohairische  Uebersetzung  im  unteragyptischen  Dialekt 

der  Gegend  von  Alexandria,  die  ihrer  Textbeschaffenheit  nach  nicht 

wohl  junger  als  das  IV  Jh.  sein  kann,  obwohl  sie  nur  in  relativ 

spaten  Handschriften  —  die  altesten  der  Paulusbriefe  sind  im  XII  Jh. 
geschrieben  —  auf  uns  gekommen  ist.  Eine  reiches  Material  bietende 

Ausgabe  verdanken  wir  GHorner  'The  Coptic  version  of  the  New 
Testament  in  the  Northern  dialect  otherwise  called  memphilic  and 
bohairic:  vol.  IIP  Oxford  1905. 

An  agyptischen  Kirchenschriftslellern  sind  die  wichtigsten: 
Clemens  Alexandrinus  (um  200)  herausgegeben  von  OStaehlin  in 

den  *Griech.  christl.  Schriftstellern  der  ersten  drei  Jahrhunderte' 
Ausgabe  der  Berliner  Akademie,  3  Bde,  Leipzig  1905 — 09. 

Origenes  (f  251)  wird  zitiert  nach  der  Ausgabe  von  Lommatzsch 

25  Bde,  Berlin  1831  —  1848,  soweit  nicht  Neuausgaben  im  Berliner 
Akademiecorpus  vorliegen  (Klostermann,  Koetschau,  Preuschen). 

Origenes  hat  auch  einen  umfangreichen  Kommentar  zum  Romer- 
brief  geschrieben,  der  aber  leider  nur  in  der  stark  uberarbeitenden 

lateinischen  Uebersetzung  Rufins  erhalten  ist  (Bd.  6.  7  Lorn.):  in- 
folgedessen  ist  der  von  Origenes  benutzte  griechische  Paulustext 
nicht  mit  der  erforderlichen  Sicherheit  daraus  zu  gewinnen,  und 

ich  babe  nur  gelegentlich  diesen  Kommentar  herangezogen.  Da- 

gegen  ist  von  hochstem  W^ert  eine  Handschrift,  welche  EvdGoltz 
auf  dem  Athos  entdeckt  hat,  der  Cod.  Lawra  184  B  64  saec.  X : 

die  alte  Vorlage  dieser  Handschrift  hat  den  paulinischen  Text  aus 

dem  griechischen  Original  des  Origeneskommentars  fortlaufend 
herausgeschrieben ;  dazu  finden  sich  lehrreiche  Scholien  am  Rande. 

Der  Entdecker  hat  dariiber  berichtet  in  vGebhardt-Harnack's  Tex- 

ten  und  Untersuchungen  N.  F.  II  4  'Eine  textkritische  Arbeit  des 

zehnten  bzw.  sechsten  Jahrhunderts'  Leipzig  1899.  Die  Handschrift 
heiBt  bei  vSoden  a  78.  Auf  Grund  einer  NachkoUation  und  unter 

sorgfaltiger  Vergleichung  der  sonstigen  Origeneszitate  hat  OBauern- 
feind  (Der  Romerbrieftext  des  Origenes  nach  dem  Codex  vdGoltz 

untersucht  und  herausgegeben  1923)  den  Text  des  Romerbriefs 
aus  dieser  Handschrift  neu  herausgegeben  und  erlautert,  Dadurch 

ist  dieser  wichlige  Zeuge  nun  endlich  wenigstens  fur  den  Romer- 

brief  zuganglich  geworden.  Aber  eine  voUslandige,  am  besten  photo- 
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PeterSabatier  im  dritten  Bande  seiner  'Bibliorum  sacrorum  versio- 

nes  antiquae',  Paris  1751  gesammelt  hat:  auf  dieses  Werk  ist  im 
Latt  allgemeinen  stets  verwiesen,  wenn  durch  die  Siegel  Latt  angezeigt 

wird,  daB  eine  Lesart  bei  den  Lateinern  vorkommt,  ohne  daB 

genauere  Stellenangabe  geboten  wird.  Einzelzilate  gebe  ich  nach 

den  Benediktinerausgaben  (so  Augustin,  Hieronymus,  Ambrosius) 

oder,  wenn  moglich,  nach  den  Neuausgaben  des  Wiener  Corpus 
scriptorum  ecclesiasticorum  latinorum.  Bequeme  Hilfsmittel  sind 
HRoensch  Das  NT  Tertullians,  Leipzig  1871  und  HansvSoden  Das 

lateinische  NT  in  Afrika  zur  Zeit  Cyprians,  Leipzig  1909  (=  Texte 
u.  Unters.  33). 

vg  oclei'  vulg  =  Vulgata,  die  Revision  der  altlateinischen  Uebersetzung, 
"welche  Hieronymus  im  Auflrag  des  384  gestorbenen  Papstes  Da- 
masus  unter  Vergleichung  griecbischer  Handschriften  vorgenommen 
hat.  Aus  eben  diesem  Grunde  ist  der  Text  nicht  eine  einheitliche 

GroCe,  sondern  bringt  die  altererbten  abendlandischen  Lesarlen 

mit  den  einkorrigierlen  morgenlandischen  gemischt.  GroBe  krili- 

sche  Ausgabe  von  Wordsworth  und  White  'Nov.  Test,  domini  nostri 

Jesu  Christi  latine'  Partis  II  fasc.  1  Ep.  ad  Romanos',  Oxford,  1913 
mit  reichem  Apparat  auch  aus  Alllateinern.  Kleine  Ausgabe  des 

ganzen  *Nov.  Test,  latine'  (editio  minor)  von  White  besorgt,  Oxford 
1911;  deren  Lesarten  gibt  audi  Nestles  Handausgabe  der  Vulgata 
seit  1912  unter  dem  Text. 

Ill 

Die  Koine,  d.  h,  der  im  Orient  von  Syrien  bis  zum  Balkan  ge- 
brauchliche  Text  ist  uns  durch  keine  alte  Handschrift  uberliefert:  erst 

mit  dem  IX  Jh.  setzt  die  Reihe  der  Paulustexte  ein,  welche  diese  die 

ganze  byzantinische  Zeit  bis  zum  XVI  Jh.  beherrschende  und  das  ganze 

groBe  Heer  der  Minuskelhandschriften  umspannende  Textform  dar- 
bieten :  in  diesen  Urwald  spater  Codices  hat  HvSodens  Riesenarbeit 

Bahn  gebrochen  und  um  seine  Erforschung  sich  bleibende  Verdienste 

erworben.  Dagegen  ist  fur  die  Erkenntnis  der  alteren  Formen  dieser 

Koine  noch  alios  wesenlliche  zu  leisten,  da  wir  bier  fast  ausschlieB- 

lich  mit  indirekten  Zeugen  zu  arbeilen  genotigt  sind.  Als  Reprasen- 
tantcn  der  direkten  handschriftlichen  Ueberlieferung  mOgen  die  drel 
illtesten  Codices  dienen : 

K  =  Moskau,   Synodalbibliolhek  97  (98  Matlhaei  93  Wladimir)  saec.  IX 

aus  dem  Dionysioskloster  des  Athos  slammond,  cnthalt  die  kalholi- 
schcn  und  paulinischen  Briefe  mit  Randscljolien. 

L  =  Rom,  Bibl.  Angelicana  39  (A  2.  If))  saec.  IX  enlhfilt  Act  Calh  und 
Paulusbriefe. 

P  =  Petersburg,   Bibl.  225  saec.  IX,  P.ilimpsosl,  cnlhfill  Act  Cath  Paul 

Apoc.    Im  .lalirc    1301    ist    Obcr    die    alio  Schrift    der  Kommentar 

det  Euthalius  zu  Act  und  Paul  geschriebcn.  Hcrausg.  v.  Tischcn- 
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dorf  Monumenta   sacra   inedita  V  (=  Paulustext,  1865)  VI  (1869), 
wo  auch  Schriftprobe. 

min  =  Minuskeln  :  die  Menge  der  mit  >kleiner«  sog.  Minuskelschrift 

seit  dem  IX  Jh.  geschriebener  Hss.,  die  bier  nur  gelegenllicb  an- 
gefuhrt  werden,  um  das  Bild  zu  vervollstandigen.  In  manchen 

min  begegnen  auch  Lesarten  der  agyptischen  und  abendlandischen 
Familien. 

An  Uebersetzungen  soUen  bier,  wo  es  sich  um  Einfuhrung  in  die 

Probleme  bandelt,  nur  die  beiden  nachstliegenden  und  zugleich  bedeut- 
samsten  herangezogen  werden,  die  syrische  und  die  gotische. 

pesch  =  Peschito :  die  um  420  von  Biscbof  Rabbulas  von  Edessa  ver- 
fertigte  Uebersetzung  ins  Ostsyrische,  welche  in  der  syrischen  Kirche 
zu  ausschlieBlicher  Herrschaft  gelangt  ist,  Sie  ist  uns  vortrelTlich 
uberliefert  und  in  nicht  wenigen  Handschriften,  die  bis  ins  VI  und 

V  Jh.  hinaufreichen,  erhalten.  Eine  kritische  Ausgabe  mit  Apparat 
von  Gwilliam  ist  noch  nicht  uber  die  Evangelien  hinaus  gediehen. 

Wohl  aber  ist  der  gesamle  neutestam^ntliche  Text  dieser  Ausgabe 
von  der  Britischen  Bibelgesellschaft  gedruckt:  The  NT  in  Syriac, 

London  1905—20.  Die  Peschito  'ist  in  den  Paulusbriefen  ebenso 
wie  in  den  Evangelien  nur  die  Neubearbeitung  einer  alteren  syri- 

schen Uebersetzung,  deren  Wortlaut  wir  aus  den  Zitaten  bei  Aphra- 
ates  (c.  340)  und  Ephraem  Syrus  (1373)  gewinnen  konnen:  doch 

ist  diese  Arbeit  —  zu  der  auch  eine  kritische  Ausgabe  des  Ephraem 
als  Vorbedingung  gehort  —  einstweilen  noch  nicht  mit  vollem  Er- 

folg  durchfuhrbar.  Vorarbeiten  geben  ThZahn  Geschichte  d.'  nt. 
Kanons  II  2,  566  ff.  und  FHWoods  in  den  Studia  Biblica  et  Eccle- 
siastica  III  105  ff.  Wir  mussen  und  durfen  vorerst  von  dieser 
alteren  Form  absehen. 

go  =  gothische  Uebersetzung  des  Ulfilas,  um  350  an  der  Donaugrenze 

bei  Plewna  entstanden.  Die  Paulusbriefe  sind  in  sehr  umfang- 
reichen  Bruchstucken  erhalten,  vorwiegend  durch  zwei  wenig  von 

einander  abweichende  Codices  Arabrosiani  A  (=  Ambr.  S.  36  sup.) 

und  B  (=  Ambr.  S.  45  sup.),  die  beide  wohl  dem  VI  Jh.  angeho- 
ren  und  aus  Bobbio  slammen.  Dazu  treten  Bruchstucke  einer 

gothisch-lateinischen  Handschrift  des  V  Jh.,  welche  Slucke  aus 

Rm  11 — 15  umfassen  und  heute  in  Wolfenbuttel  (n.  4148)  liegen: 

^  Cod.  Carolinus.  Leider  setzt  der  Romerbrief  erst  mit  Cap.  623  ein 
und  hat  auch  spater  noch  mancherlei  Lucken.  Ich  benutze  die 

Ausgabe  von  WStreitberg  'Die  gotische  Bibel'  (Heidelberg  1908 
=  Germanische  Bibliothek  II  Abt.  3):  der  Anfanger  hule  sich,  den 
dort  beigedruckten  griechischen  Text  fur  eine  einfache  Rekonstruk- 
tion  nach  dem  gothischen  Wortlaut  zu  halten^ 

0  Ueber  die  Vorlage  des  Ulfilas  wird  noch  lebhaft  verhandelt :  vgl.  AJiilicher 
in  der  Zeitschr.  f.  deutsches  Altertum  u.  deutsche  Literatur  hrsgr.  v.  EdwSchroe- 
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graphische  Ausgabe   des   ganzen  Codex  bleibt   hochst  erwunscht. 

Auf  Bauernfeinds  Ausgabe  beziehen  sich,  wenn  nichls  andres  an- 
gegeben,  meine  Notierungen  von  Lesarten  des  Origenes,  wobei  die 

Or  nur  durch   den   Text  von  a  78  bezeichneten  Lesarten   als  Or,   die 
auch   durch   andere  Stellen   des  Origenes  bestaligten  Lesarten  als 

Orig  zitiert  werden. 

Athanasius  (f  373)  wird  zitiert  nach  der  Ausgabe  Montfaucons  2  Bde, 

Paris  1698,  die  Migne  Patrol,  graeca  25—28  nachdruckt^. 
D  i  d  y  m  u  s  der  Blinde  (f  398)  ist  nach  Migne  Patr.  gr.  39  citiert. 

Cyril  1    von    Alexandrien    (f  444)   ist   nur   gelegentlich    herangezogen 
worden :    benutzt  ist    die  Ausgabe    von  Aubert  6  Bde,   Paris  1638 

(=  Migne  gr.  68—77). 
Die  Ausgaben  des  Didymus  und  Cyrill  lassen  alles  zu  wiinschen 

ubrig,  und  auch  an  Montfaucons  Athanasius  ist   manches  zu  bessern. 

II 

Der  abendlandische  Text  ist  uns  griechisch  nur  in  bilinguen 

Handschriften  erhalten :  im  ubrigen  beruht  er  auf  der  altlateinischen 

Bibelubersetzung,  die  seit  Ende  des  II  Jh.  vor  allem  durch  Zitate  der 
lateinischen  Kirchenvater  uns  wohl  bekannt  ist. 

D  =  Claromontanus,  jetzt  Paris,  gr.  107  saec.  VI  enthalt  in  zwei  Co- 
lumnen  links  den  griechischen,  rechts  den  lateinischen  Text,  beide 

in  Sinnzeilen  geschrieben.  Ausgabe  von  CTischendorf  Codex  Cla- 
romontanus, Leipzig  1852.  Facsimile  in  Palaeogr.  Society  I  63.  64. 

Omont  Facsimiles  des  anciens  manuscr.  grecs  t.  5.  Die  Ueber- 

setzung  ist  vorhieronymianisch  und  nicht  etwa  erst  fur  diese  Hand- 
schrift  angefertigt:  auch  zeigen  sich  DilTerenzen  zwischen  ihr  und 
der  griechischen  Columne  (s.  Rm  4  9  5  6.it  65  14  5).  In  solchen 

D8'  Fallen  zitiere  ich  den  griechischen  Text  als  D'"",  den  lateinischen 
d  als  d,  "wahrend  ich  fur  gewohnlich  D  als  Siglum  der  ubereinstim- 

menden  Lesung  beider  Columnen  verwende.  Die  in  textkritischen 

Notizen  noch  immer  figurierende  Handschrift  E  (saec.  IX  Peters- 

burg) ist  eine  Kopie  von  D  und  als  solche  ohne  Wert,  wo  D  er- 
halten ist:  ich  nenne  sie  deshalb  nicht. 

G  =  Boernerianus,  Dresden  A  145'',  seit  1705  im  Besitz  des  Leipziger 
Professors  Chr.  Fr.  Borner,  woher  sein  Name  stammt.  Der  Codex 

ist  im  IX  Jh.  in  S.  Gallen  geschrieben,  ob  von  Sedulius  Scotus 

oderMocngal^  ist  noch  zweifelhaft.  Facsimile  mit  Einleitung  von 

AlexReichardt  *Der  Codex  Boernerianus',  Leipzig  1909.  Die  latei- 
niscbe  Uebersctzung  ist  hier  interlinear  Ober   das  Griechische  ge- 

0  Ich  benutze,  wie  03  sich  bei  textkritischen  Arbeiten  von  selbst  versteht, 
mOglicbtt  die  OriginaUusgaben:  nur  im  Notfnll  iHt  .Migne  verglichen,  wie  bei  Didymus. 

*)  Vgl  LTnube  0  Roma  nobilis  a48  (Abh.  buyr.  Akad.  philos.-philol.  CI.  19, 
1893).  SHellmann  Sedulius  Scotus  148  Anm.  5  (Traube's  Quellen  u.  Unters.  I). 
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setzt.  Auch  hier  unterscheide  ich  niir  im  Falle  des  Auseinander- 

G^"^  gehens  (s.  Rm  5  i  14  5)  G^""  von  g.  Neben  G  kann  der  aus  dem 
g  gleichen  Jahrhundert  stammende  Augiensis  F  (aus  Reichenau,  jetzt 

in  Cambridge  Trinity  College  B  17,  1)  fur  uns  unbenutzt  bleiben : 

seine  griechische  Columne  ist  entweder  direkt  aus  G  oder  aus  des- 

sen  Vorlage  kopiert,  wahrend  seine  lateinische  Uebersetzung  we- 
sentlich  Vulgata  ist :  hrsg.  v.  Scrivener,  Cambridge  1859.  DaB  der 

lateinische  Text  in  D  und  G  gelegentlich  auf  den  griechischen  ein- 

gewirkt  hat  —  und  zwar  wohl  bereits  in  der  Vorlage  —  zeigt 
Rm  1  32  8  20  12  9  13  12. 

Fragmente  anderer  Handschriften  des  Italatextes  der  Paulusbriefe 

sind  uns  nur  sparlich  erhalten ;  bei  Nestle  Einfuhrung  ̂   134  und  Gregory 
Textkritik  II  612  f.  findet   man    eine  Zusammenstellung  :    hier  konnen 

sie  im  allgemeinen  beiseite  gelassen  werden.  Dagegen  linden  wir  voll- 
standige   altlateinische  Texte   der  Paulusbriefe   in  zwei  Kommentaren  : 
Ambst  =  Ambrosiaster,    d.  h.    der    ungenannte    Verfasser    eines 

unter  dem  Namen  des  Ambrosius  gehenden  und  in  dessen  Werken 

abgedruckten  Kommentars,    der   zur  Zeit   des  Damasus   {36G— 384 
vgl.  zu  I  Tim  3  u  II  Thess  2  :)  in  Rom  entstanden   ist.    Eine  kri- 
tisch  brauchbare  Ausgabe  liegt  nicht  vor:  ASouter  ist  mit  den  Vor- 
arbeiten   beschaftigt    und    gibt   in    seinem  Study   of   Ambrosiaster 

12  ff.  (Texts  and  Studies  VII  4)   eine   Uebersicht   uber  das    hand- 

schriftliche  Material.    Ich  benutze  Migne's  (lat.  17)  Nachdruck  der 
Benediktinerausgabe  und  unterscheide  die  durch  den  Wortlaut  des 

Kommentars  gebotene  bzw.    gesicherte    Textlesart   (—  Ambst)  von 
dem  der  Erklarung  jeweils  vorgesetzten  und  gelegentlich  nicht  zu 

Amb  ihr  stimmenden  (Rm  15?)  Text  des  Lemmas  (=  Amb),  das  jeden- 
falls  nicht  mit  gleicher  Sicherheit  wie  der  Wortlaut  des  Kommen- 

tars fur  den  Verfasser  und  seine  Zeit  in  Anspruch  genommen  wer- 
den kann. 

Der  zweite  Kommentar  ist  der  des  Pelagius,  um  400  entstan- 

den: HZimmer  'Pelagius  in  Irland'  1901  hat  ihn  auf  Grund  einer 
St.  Galler  Handschrift  aus  dem  falschlich  unter  des  Hieronymus 

Namen  gehenden  Kommentar  zu  den  Paulusbriefen  herausgeschalt. 

Die  grundlegende  Ausgabe  verdanken  wir  ASouter  Pelagius  expo- 
sitions of  thirteen  epistles  of  St.  Paul,  2  Bde.  1922/26.  Der  Text  ist 

vor  allem  in  zwei  Handschriften  uberliefert,  A  saec.  VIII/IX  und 

B  saec.  XV :  jede  dieser  Hss.  ist  gelegentlich  nach  der  Vulgata 
korrigiert,  wahrend  die  andere  den  originalen  alllateinischen  Text 

erhalten  hat  (Souter  I,  119  fF.).  Ich  zitiere  die  Lesart  des  in  den 

Pel  Kommentar  hineingeschriebenen  Textes  als  Pel,  wenn  die  Ausle- 
Pelag  gung  ihn  ausdrucklich  bestatigt,  als  Pelag. 

Zu  diesen  voUstandigen  Texten  tritt  nun  die  Fulle  der  Zitate  bei 
den    lateinischen    Kirchenvatern,    die   fur    seine   Zeit    mustergultig 
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Neben  die  Uebersetzungen  treten  zwei  Erklarungen  der  paulini- 
schen  Briefe,  welche  uns  den  vollstandigen  Wortlaut  des  Textes  bieten, 

und  die  daher  an  alien  im  folgenden  behandelten  Slellen  verglichen 

sind:  docli  ist  auch  bier  wieder  zu  beacbten,  daB  die  der  Erklarung 
vorangeselzlen  Lemmata  durcbaus  nicbt  obne  weiteres  als  Text  des 

Erklarers  anzuseben  sind,  sondern  mebr  oder  minder  der  Veriinderung 
durch  Herausgeber  und  Abschreiber  ausgesetzt  erscbeinen.  Entscheidend 
ist  nur  der  Wortlaut  des  Kommentars. 

Cbrys  =  Jobannes  Cbrysostomos'    Homilien   fiber   die  pauliniscben 
Briefe,  benutzt  in  der  einzigen  kritiscben  Ausgabe  von  Field  Ox- 

Chr  ford  1849:    die    Lesart   des   Lemmas    ist   mit    Cbr  bezeicbnet  vgl. 

Rm4i.    Diese  Predigten   sind  um  390    in  Antiocbia   gebalten   und 

aus  Nacbscbriften  herausgegeben.  Die  sonstigen  zablreicben  Citate 
aus  den   Scbriflen  desselben   Kircbenvaters  sind  zunacbst  beiseite 

gelassen.  Nutzlicb,  wenn  audi  keineswegs  erscbopfend,  ist  die  Ar- 
beit von  SetbKGifford   Tauli   epislolas   qua  forma   legerit  Joannes 

Chrysostomus'  (Halle  1902  =  Dissert,  philol.  Halenses  XVI  1). 
Theodt   =    Tbeodoret's    kurzer    Kommentar   zu    den    Paulusbriefen, 

benutzt  in  der  kriliscb   freilicb   vollig   unzulanglicben,   aber   nocb 

unersetzten   Ausgabe   JANoesselt's   Bd.  Ill,   Halle   1771.   Die  Lem- 
Th    matalesarten  sind  durch  Tb  gekennzeicbnet :  Abweicbungen  s.  Rm  725. 

Weitere,    aber   nur    gelegentlicb    vermerkte   Zitate    von    Kircbenvatern 

baben  besonders  geliefert: 

Basilius  von  Caesarea  (f  380),   zitiert  nach  der  Benediktinerausgabe 

Garniers  (3  Bde,  Paris  1721—1730  =  Migne  gr.  29-32)  und 
Epbraem  Syrus  (j  373),  der  bei  Edessa  leble:  seine  Schriften 

sind  fruh  ins  Griechische  ubersetzt  worden  und  geben  in  dieser 

Gestalt  alte  Zeugnisse  fur  die  griecbiscbe  Koine  im  syriscben  Spren- 
gel  ab:  ciliert  ist  nach  den  beiden  unzulanglicben  Ausgaben,  der 

Assemani's  (6  Bde,  Rom  1732—1746)  und  der  in  den  ersten  Banden 
von  ihm  nachgedruckten  Oxforder  von  1709  (diese  bat  griechische 

Seilenzahlen).  Es  existicrt  auch  ein  Kommentar  dieses  Heiligen  zu 

den  Paulusbriefen,  der  uns  aber  leider  nur  in  sebr  verkurzler  Ge- 
stalt in  armenischer  Uebersetzung  erhallen  ist:  eine  lalcinische 

Ueberlragung  haben  die  Venediger  Mechilaristen  1893  ediert  (J. 

Ephr  Ephruemi  Syri  commcntarii  in  epistolas  D.  Pauli  nunc  primum 

arm  ex  armenico  in  latinum  scrmonem  a  palribus  Mekitharislis  trans- 
lati,  Vencdig  1893);  ich  gebe  die  Lesarten  danach  mit  allem  Vor- 
bebalt  zur  Illustration. 

Neben  diesen  drei  grofien  geogrnphisch  dcutlich  getrcnntcn  Fami- 
lien  ivird  als  eine   besondere  Tcxtform    ufler   gcnannt   eine  Hezcnsion 

der  n.  Roethe  fi2,  865  ff.  68,  800  ff.  und  meine  Ausfdhrun^'en  ebenda  Hd.  M>,  'J49  ff. 
FKauiniuiDn  in  seiner  Zeitschr.  f.  deutsche  Philologie  4!i,  lib  IT.  und  besonders 
86, 488  H.  fiber  den  Pauloftext 
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des  Eusebius  und  Pamphilus;  vSoden  hat  sie  sogar  fur  identisch 
mit  seiner  dem  abendlandischen  Text  nahestehenden  Rezension  I  er- 

klart  (I  1506  §  343).  Tatsachlich  besitzen  wir  fur  den  Paulustext  Reste 
einer  noch  dem  VI  Jh.  angehorenden  Handschrift  H,  die  einst  auf 

dem  Athos,  jetzt  in  7  Bibliotheken  zerstreut  liegen :  der  Text  ver- 
offenllichl  von  HOmont  in  den  Notices  et  extraits  des  manuscr.  de  la 

Bibl.  nationale  33  (1890)  141  ff.,  wozu  man  die  Erganzungen  nehmen 
muB,  die  ARobinson  Eulhaliana  (Texts  and  Studies  III  3,  48  ft.)  gibt. 

Dieser  Codex  triigt  die  Unterschrift  dvTspXifj^r]  (=  es  wurde  verglichen) 
ok  i]  ptpXos  T.fo^  TO  ev  Kacaapta  dvTiypacpov  t^;  ptpXcoOnr^xTj?  xoO  dyiow 

na{xcf(Xou,  x^'P^  Yeypa|X{ievov  <(auTou).  Da  haben  wir  also  eine  Hand- 
schrift, welche  unzweifelhaft  den  Text  des  Pamphilus  von  Caesarea 

(t  309),  des  Freundes  des  Kirchenhistorikers  Eusebius  bietet.  Aehnliche 

Unterschriften  sind  uns  noch  in  zwei  Neapeler  Hss.  Bibl.  Naz.  II  A  a  8 

saec.  XI  und  II  A  a  7  saec.  XII,  sowie  in  der  syrischen  Uebersetzung  des 

Thomas  Heraklensis  erhalten  (Nestle  Einfuhrung^  207  f.  115.  120  *  111) : 
aber  eine  Untersuchung  dieser  Zeugengruppe  ist  bisher  noch  nicht  erfolgt ! 

Somit  verbietet  sich  alles  Gerede  uber  den  Pamphilustext  bis  zur  Erle- 
digung  dieser  Arbeit.  Der  Romerbrief  ist  ubrigens  in  H  nicht  erhalten. 

* 

Um  den  Urtext  des  Paulus  zu  gewinnen,  mussen  wir  nun  zuerst 

versuchen,  uns  uber  das  Verhaltnis  der  drei  groBen  Textfamilien  zu- 
einander  ein  Urteil  zu  bilden :  der  Romerbrief  bietet  dafur  eine  durch- 

aus  geeignete  Basis.  Das  Material  im  einzelnen  ist  im  Kommentar  je- 

weils  an  den  betreffenden  aus  der  gewaltigen  Variantenmasse  als  Bei- 
spiele  ausgewahllen  Stellen  verzeichnet :  bier  sollen  die  entscheidenden 

Gesichtspunkte  unter  Verweis  auf  jene  Einzelausfuhrungen  zusammen- 
gefaBt  werden.  Dabei  mogen  fur  die  Familien  Sigla  Verwendung  fin- 

den:  die  Einzelzeugen  sind  im  Kommentar  genannt  und  in  der  ent- 

sprechenden  Gruppierung  vorgefuhrt.'  Der  agyptische  Text,  welcher  wohi 
mit  Recht  auf  den  durch  Hieronymus  allein  ̂   bekannten  Hesychius 
zuruckgefuhrt  wird,  mag  ̂   heiBen,  der  abendlandische  Text  des  Westens 
mit  2D  bezeichnet  werden,  wahrend  die  Koine  als  1\  erscheint. 

Am  leichtesten  ist  es,  den  textkritischen  Wert  der  das  ganze  by- 
zantinische  Mittelalter  beherrschenden  Textform  li  abzuschatzen :  ihr 

sekundarer  Charakter  tritt  allenthalben  klar  zutage.  In  1 29  sind 

beide  K-Formen  (Lesart  7  und  8)  so  entstanden,  daB  man  ̂   und  VO 
verband.  Ganz  ebenso  ist  6  la  K  =  ̂   -{- ID,  und  auch  14  9  ist  K  (Les- 

art 4.  5.  6)  das  Ergebnis  einer  Kombination  von  ̂   (=  1)  und  H)(=:  2). 
8i  interpoliert  li   in   der   einen   Halfte   seiner  Verlreter  den  Text  ganz 

')  Vgl.  Hieron.  praef.  in  Paralipomena  (=  adv.  Ruf.  II  27)  iiber  die  drei  Sep- 
tuagintarezensionen  des  Hesych,  Lukian  und  Origenes.  In  der  den  nt.  Vulgata- 
ausgaben  (auch  Nestles  griech.  NT  p.  XVIII)  beigegebenen  epist.  ad  Damasum 
werden  Evangelientexte  des  Lukian  und  Hesych  erwahnt. 
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nach  8  4,  wahrend  andere  K-Zeugen  eine  halbe  Interpolation  nach  dera 
gleichen  Muster  bringen,  die  auch  in  A  Arab  und  die  Vulgata  eingedrungen 

ist :    letzteres    ist  nicht  zu  verwundern,  denn  Hieronymus  hat  ja  grie- 
chische  Handschriften  des  Ostens  herangezogen.    Das  Lemma  des  Am- 

brosiaster  geht  haufig  mit  der  Vulgata,    wohl   nur   in  der  Ausgabe  in- 
folge  Korrektur   der  Abschreiber,    Dies  parallelisierende  Eintragen  von 

Lesarten  verwandter  Stellen  fmden  wir  in  K  14  e  besonders  handgreif- 

lich ;  ebenso  14 10  und  16  5.    Aber  auch  ohne  den  Zuspruch  von  Paral- 
lelen  ist  der  Text  in  K  stilistisch  korrigiert  15  4,  a.  23  und  mit  sinnent- 

sprechenden  Zusatzen    versehen    lie    13 1  (+  e^ouaiac).    Haufig  geht  li 

in  diesem    Bestreben,   den   Text  zu  glatten,    mit    TO  zusammen  —  die 
Stellen  mogen  also  nachher  behandelt  werden :  aber  9  22  sehen  wir,  wie 

K-Zeugen  die  in  W  vorliegende  Textkorrektur  ihrerseits  erweitern  und 

*verbessern',    5 17  7  is    wie    einzelne  K-Zeugen   selbstandig  in  derselben 
Richtung,    aber    rait    andern  Mitteln  wie  2D  ara  Text  arbeiten.    Wenn 

in   den    genannten  Stellen    lie    15*  B  mit  1\   geht  und  14 10  Origenes 

die  K-Lesart  bietet,    so  folgt  daraus,    daB  entweder  diese  Lesarten  aus 
Syrien  fruh  nach  Aegypten  gedrungen   sind  —  oder   das  Uragekehrte : 
eine  Selbstverstandlichkeit,    die   sich   festzustellen  lolint  angesichts  der 

Sicherheit,  in  der  z.  B.  vSoden  stets  nur  die  erste  Moglichkeit  ins  Auge 

faCt :    daC   sie    raeist    das  wahrscheinlichere  ist,    raag  gerne  zugegeben 

werden.    Aber    uber    die    Entstehung    von   Ix   wissen    wir    erbfirralich 

wenig,  oder  eigenllich  gar  nichts.  7  26  baut  sich  jedenfalls  der  auch  in 

SA  Orig.    begegnende    K-Text    auf   einer   ursprunglich    sinnlosen  Ver- 
schreibung    in    einem  IVZeugen    auf.    Wenn   man   so  an  alien  Stellen, 

die  ein  klares  Urteil  gestatten,  die  Minderwertigkeit  von  1\  insbesondere 

gegenuber  I7  nachgewiesen   sieht,    wird  man  nicht  geneigt    sein,   diese 
Textform    in    schwierigen  Fallen    als    den    treuen  Huter  der  Urgestalt 

anzusprechen  und  z.  B.  8  24  die  Ix-Lesart  (=  5),    obwohl   sie  auch  bei 

C  und  Clemens  Alex,  begegnet  und  alle  exegetischen  Wunsclie  befrie- 
digl,   als    erleichternde    und   parallelisierende    Korrektur    des   Urtextes 

zuruckweisen :    zumal   sie   auch    hier  sich    auf  ID  (=  6)   aufzubauen 
scbeint. 

TatsSchlich  sind  sich  die  Kritiker  auch  seit  100  Jahren  uber  die 

Ablehnung  des  K-Texles  einig.  Das  noch  umslritlene  Problem  der 
paulinischen  Texlkritik  ist  vielraehr  die  Frage  nach  der  Bedeulung  des 
altbczeugten  und  eigenartigen  Tcxtes  ID.  Er  ist  sehr  alt,  und  schon 
Marcion  hat  seiner  noch  vor  150  entslandenen  Redaktion  der  Paulus- 

briefe einen  griechischen  ID-Text  zugrunde  gclegl:  und  die  bald  danach 

erfolgte  lateinische  Ueberselzung  der  Marcionbibel,  die  bereils  Tertul- 
lian  uin  200  bckannt  ist,  triigl  vollig  den  Charakler  der  uns  erreich- 
barcn  kathoiischcn  Bibcln  altlaleinischen  Geprfiges.  Die  in  der  vorigen 

Auflagediescr  Einffihrungausgcsprochene  Vcrmulung,  in  marcionilischen 
Kreisen  sei  Qberhaupt  Paulus  zum  erstenmal  ins  Lateinische  tibersetzt 
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worden,  ist  unbeweisbar  und  begegnet  ernstbaften  Bedenken^  Jeden- 
falls  konnen  wir  feststellen,  daB  sowohl  die  nur  in  schmaler  Ueber- 
lieferung  bezeugte  griechiscbe  Gestalt  von  IP  wie  ihre  in  Handschriften 

und  Zitaten  reichlicb  erbaltene  altlateinische  Uebersetzung  einen  Text- 
typus  der  Paulusbriefe  wiedergibt,  der  spalestens  im  Beginn  des  II  Jh. 
ausgebildet  worden  ist.  Im  iibrigen  ist  zu  bemerken,  daC  eine  wirkliche 

Ausgabe  der  altlateinischen  Paulustexle  nach  alien  Zeugen  eine  ebenso 

dringende  wie  losbare  Aufgabe  ist  —  bei  andern  biblischen  Buchern 

liegen  die  Verhiiltnisse  viel  schwieriger  —  und  dal3  auf  der  damit  geschaf- 
fenen  Grundlage  die  Frage  nacb  der  Entstebung  und  der  Anzabl  der 

Uebersetzungen  sowie  der  Einheit  des  Uebersetzers  innerhalb  derselben 

Ueberlieferung  beantwortet  werden  muB  ̂ . 
Indessen:  mag  der  IP- Text  aucb  noch  so  alt  sein,  seine  Wertung 

darf  nur  nach  inneren  Kriterien  erfolgen.  An  zablreichen  Stellen 
konnen  wir  beobachten,  daB  IP  den  Text  von  Zitaten  nach  der  LXX 

erganzt  4 is  928  10 is  oder,  ebenso  wie  es  eben  von  li  festgestellt  wurde, 
nach  parallelen  Stellen  korrigiert  lis  5i9  76  932  12i7  144.  9.  ai  168: 

Korrekturen,  die  eine  stilistisch  glattere  Lesung  geben  oder  den  Sinn 

klarer  heraustreten  lassen,  finden  wir  39  4  9  5e.  17  7  is.  25  813.  20  96.  11.  22 

IO3  II22  139.13  1531.  Varianten,  die  durch  Verschreibung  entstanden 

sind,  begegnen  uns  65  XMX  =  XAAX,  822  oouvec  =  wotve:,  12ii  xatpai  = 
xupup,  12 13  MIJGIAIC  =  XfeixlC,  vielleicht  ist  auch  01  xc.ouxoi  fur  ouxot 

2 14  nur  Doppelschreibung  OITOIOYTOI  statt  oyroi;  53  ist  xr^  Trtaxet,  5i4 

|XY)  ausgefallen,  13 1  ebenso  ̂ ^xh  ""^  ̂ ^r  Wortlaut  dementsprechend 
abgeandert,  auch  1 32  ist  ein  alter  Fehler  in  IP  ubernommen  und  durch 

Erganzung  korrigiert  worden.  811  und  837  ist  nach  o'.a  der  Accusativ 
fur  den  Genitiv  nach  spatgriechischer  Neigung  eingesetzt.  Was  noch 

ubrig  bleibt^,  sind  Wortstellungsvarianten  Ss,  kleine  Auslassungen  64 
920  oder  Ausdrucksdiflerenzen  4 19  612  15 13.  14.  32,  die  nicht  geeignet 
sind,  das  Vertrauen  auf  Besonderheiten  von  IP  wieder  herzustellen. 

Wie  bereits  bemerkt,  geht  K  in  vielen  Fallen  mit  IP  zusammen,  teilt 
also  dessen  Fehler:  so  611  7i8  811  9ii.  22  IO3.  15  II22  144.  21.  Aber 

auch  in  alexandrinischen  Zeugen  fmden  wir  reichlicb  Spuren  von  IP, 

was  durch  die  seit  200  fur  uns  dauernd  nachweisbaren  engen  Beziehun- 
gen  zwischen  Rom  und  Alexandria  durchaus  erklarlich   ist:  sei  es  nun. 

')  AvHarnack  Marcion^  (1924)  149*  ff.  erOrtert  alle  diese  Fragen  eingehend;^ 
eine  Rekonstruktion  des  marcionitischen  Paulustextes  ebenda  67  *  ff.  Speziell  iiber 
TertuUians  Text  und  den  lateinischen  Text  Marcions  handelt  HansvSoden  in  der 
Festgabe  fur  AdJuliclier  (1927),  229  ff. 

■")  Vgl.  EDiehl  Zur  Textgeschichte  des  lateinischen  Pis  Z.  f.  nt.  Wiss.  20 
(1921),  97  ff. 

*)  Ich  betone  hier  nochnials,  dafi  die  behandelten  Stellen  naturlich  nur  eine 
Auswahl  aus  dem  viel  reicheren  Material  darstellen,  aber  eine  solche,  in  der  die 
charakteristischen  Tjpen  vertreten  sind. 
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daB  XO  aus  einem  entarteten  agyptischen  Zweig  entsprossen  ist,  von 
dem  sich  auch  in  der  Heimat  Seitentriebe  erhalten  haben,  oder  daB 

abendlandische  Textformen  in  Alexandria  Eingang  fanden  und  den 

dort  heimischen  Text  beeinfluBten.  So  geht  insbesondere  B  ofter  mil 

It)  zusammen:  1  32  (auch  Clemens  Romanus!)  52,  17  619  811  139.  13  (mit 
sa  Clem.  Al.)  142i  (mit  sa),  aber  auch  S  lOs  oder  A  12n:  desgleichen 
Origenes  4i9  62.  14.  17  611  811.  13  149. 

Aus  dieser  Abweisung  von  Ix  und  IV  ergibt  sich  also,  daB  fur 

die  Gewinnung  des  Paulustextes  die  Zeugen  von  V}  die  Grundlage  bilden 
mussen,  da  ihre  Textform  gegenuber  den  beiden  andern  Familien  im 

Konfliktsfalle  regelmassig  den  Vorrang,  oder  —  in  wenigen  Fallen  — 

mindestens  Gleichstellung  behauptet:  daran  kann  die  einzige  entgegen- 

stehende  Slelle  5i  £xw|x£v  f)  gegen  lx°l^s^  einiger  li-  und  IP-Zeugen 
nichts  andern.  Diese  Erkenntnis  hat  sich  auch  schon  langst  in  der 

Praxis  der  Textkritik  durchgesetzt  und  kommt  u.  a.  darin  zum  Aus- 
druck,  daB  der  durch  den  Consensus  editionum  bestimmte  Text  der 

Nestle'schen  Handausgabe  im  wesentlichen  die  agyptische  Form  bietet. 
Schwankungen  zeigen  sich  in  der  Kegel  nur  in  der  Bewertung  der 

einzelnen  I}-Zeugen,  die  nicht  immer  methodisch  einwandfrei  heran- 
gezogen  sind :  das  gilt  besonders  von  dem  altesten  Codex  B.  Wir  diirfen 

sagen,  daB  die  Neuausgabe  der  bohairischen  Ueberselzung  durch  Horner 

eine  der  fur  unsere  Aufgabe  wichtigsten  Taten  gewesen  ist;  denn 

erst  jetzt  sind  wir  in  der  Lage,  die  hohe  Bedeutung  dieses  Zeugen 
fur  die  KontroUe  unserer  Uncialbibeln  klar  zu  erkennen.  Sonderles- 

arten  einzelner  Handschriften  sind  stels  verdachtig,  selbst  wenn  es 
solche  von  B  sind:  das  zeigt  sich  nicht  nur  in  dem  bereits  erwahnten 

Zusammengehen  von  B  mit  den  Fehlern  von  XO,  sondern  ebenso  an 
Stellen  wie  2ic  4i  56.8.14  610  811.24.35  lie  15 j.  19.  30.  31.  32.  Auch  hier 

fmden  wir  die  B-Lesarten  gelegentlich  noch  bei  anderen  Zeugen  und 
lernen  daraus,  daB  wir  nicht  Zufalligkeiten  dieser  Handschrift,  sondern 

altere  und  weiter  verbreilete  Textanderungen  vor  uns  haben :  so  geht 

B  in  seiner  Besonderheit  4i  mit  dem  Aegypter  Origenes,  aber  audi 

dem  1{-Zeugen  Chrysostomus,  as  mit  Ephr  arm,  610  mit  pesch  Ephr  arm, 
811  mil  Origenes  und  K,  824.  st,  mit  Origenes,  11 0  mit  K,  154  mit  P  und 

mit  Clemens  Alexandrinus,  15 30  mit  Chrysostomus  und  Basilius.  Man 

kann  an  diescm  Ueispiel  von  B  bereits  klar  erkennen,  daB  jedes  Her- 
austreten  einer  einzelnen  Handschrift  aus  dem  Consensus  der  Gruppe 

SABC  bo  auBcrstes  MiBtrauen  vcrdient,  und  vollends  fast  mit  Sicher- 
beil  al.s  Abwcichung  vom  Urlext  bezeichnel  werdcn  kann,  wenn  es  eine 

Zustimmung  zu  XO  oder  K  oder  bedeutsamen  Verlrclern  dieser  Fami- 
lien dorstcllt.  Aber  wie,  wenn  die  Faniilie  I)  slfirkcr  gespalten  ist? 

Dann  IfiBt  sich  cine  allgcmcinc  Regel  nicht  aufstcllon :  fast  alle  mug- 
lichen  Kombinationen  kommen  auch  in  der  Wirklichkeit  vor  und  sind 

iron  Fall  zu  Fall  zu  beurteilen.   Es  ist  schon    belont  worden,  daB  bo 
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ein  vorzugliches  Hilfsmittel  zur  Wiedergewinnung  des  originalen  alt- 

agyptischen  Textes  ist:  aber  92o  geht  auch  bo  einmal  mit  K  (und  Ori- 

genes)  in  einer  Umstellung  zusammen;  auch  611^  725  und  824  durfte 
bo  vom  Urtext  abweichen.  Dagegen  gibt  es  16 1  den  Ausschlag  fur 

das  bereits  von  BC  bezeugte  xai  und  bestarkt  835  die  Sicherheit,  mit 

der  wir  toO  XpoaioO  (=  AC  ID  li)  als  Original  anzusehen  und  xoO  ̂ £oO 

(S  sa  Orig.  u.  a.)  als  Korrektur  nach  839,  xou  \)eoO  x^s  ev  XptaT(ji  'Iriaoxj 
(=  B  Orig.)  als  Kombination  beider  Lesarten  verwerfen.  Wenn  in  16 1 
der  Urtext  nur  durch  BG  bo  geboten  wird  und  11 31  das  schwierige 

und  gute  vOv  nur  in  SB  bo  (und  merkwurdigerweise  D)  erhalten  ist, 

so  hat  611^  nur  AB  sa  das  Ursprungliche,  wahrend  SC  bo  den  K-Zu- 
satz  geben:  725  steht  gar  nur  in  B  sa  das  Echte:  bo  fugt  ok  hinzu, 

wahrend  SA  li  (Orig.)  aus  einer  ursprunglich  sinnlosen  Verschreibung 
etwas  Lesbares  zu  machen  gesucht  haben.  824  dagegen  ist  in  A  sa  der 

Urtext  erhalten,  den  S  bo  nur  wenig,  B  (=  Orig.)  und  C  (=  K)  aber 
grundlich  verandern;  828  haben  SC  bo  mit  li  W  das  Original,  AB  sa 

Orig,  fugen  erleichternd  6  d-so?  hinzu.  Unsicher  muB  die  Entscheidung 
bleiben  82  14 22  15 19.  32.  Aus  diesen  Beispielen  ergibt  sich  also,  daB 

wir  bei  starkeren  Spaltungen  innerhalb  der  Familie  ^  nach  wie  vor 
auf  innere  Wahrscheinlichkeitsgrunde  angewiesen  sind  und  nicht  uber 

eine  auBerlich  anwendbare  Regel  zur  methodischen  Gewinnung  des 
Urtextes  verfugen. 

Ein  besonders  geringes  Gewicht  kommt  innerhalb  £)  den  Kirchen- 
vaterzitaten  zu:  daran  ist  nicht  bloB  der  Umstand  schuld,  daB  wir  den 

Origeneskommentar  nicht  im  Urtext  besitzen:  seine  Lesarten  sind  ja 
durch  a  78  bekannt.  Vielmehr  hat  Origenes,  eben  weil  er  in  hoherem 

Grade  als  alle  seine  Nachfahren  Gelehrter  ist,  seine  Lesungen  aus  mannig- 
faltigen  Quellen  entlehnt  und  schaltet  mit  ihnen  nach  seinem,  von 

unserm  heutigen  kritischen  Urteil  sehr  verschiedenen  Gutdunken:  der- 
art,  daB  er  sich  an  keine  Handschrift  und  keine  Familie  bindet,  sondern 

mancherlei  Einflussen  und  Lesarten  die  Tore  offnet:  die  gebotenen  Bei- 
spiele  geben  reichlich  Proben  davon.  Somit  kann  er  als  Zeuge  eines 

reinen  agyptischen  Textes  gar  nicht  angesprochen  werden,  gibt  uns  viel- 
mehr ein  lehrreiches  Bild  von  dem  im  III  Jahrhundert  im  gelehrten 

Alexandria  und  Caesarea  herrschenden  Durcheinander  und  Ineinander 

von  Bibeltexten.  Bei  Clemens  Alexandrinus  sehen  wir  an  den  wenigen 
Zitaten  in  stark  verkleinertem  MaBstab  dasselbe  Bild  bereits  50  Jahre 

fruher:  Didymus,  Athanasius  und  Kyrill  sind  treuer  agyptisch,  aber 
bieten  nicht  allzuviel  Ausbeute. 

Diese  kurzen  Andeutungen  mogen  in  Verbindung  mit  den  Aus- 
fuhrungen  des  Kommentars  zur  Einfuhrung  des  Anfangers  genugen: 

wer  die  behandelten  Stellen  in  Tischendorfs  groBer  Ausgabe  nachschlagt, 

wird  sich  bald  in  den  dort  gebotenen  Apparat  einlesen  und  ihn  fur 

sich  durchsichtig  zu  gestalten  lernen :    daraus   mag  er  sich  an  neuen 
Handbuch  z.  Keuen  Test.  8:  Ljetzmann.  3.  Aufl.  2 
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Stellen  ein  vorlaufiges  Urteil  bilden.  Alle  produktive  kritische  Ar- 
beit kann  zur  Zeit  nur  in  Vorarbeiten  bestehen,  die  das  Funda- 

ment fur  kunflige  Generationen  legen  mussen.  Man  soil  nie  ver- 
gessen,  daB  die  Kritik  des  neutestamentlichen  Textes  das  schwerste 

Problem  darstellt,  das  uberhaupt  der  rezensierenden  Philologie  ge- 
stellt  ist. 
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Eingangsgrufi  1 1—7  und  Motivierung  des  Briefes  1  8— is.  Ankiindigung  des  Themas: 
Im  Evangelium  offenbart  sich  die  Gottesgerechtigkeit  aus  dem  Glauben  1  le— 17. 

Ohnedas  Evangelium  offenbart  sich  nur  der  Zorn  Gottes,  sowohl  fiber  die  Heiden 

1  18—32,  wie  iilier  die  Juden  2  1— 13:  denn  auch  die  Heiden  erfaliren  im  Gewissen 
Gottes  Gesetz  2  u — le,  und  die  Juden,  die  es  geschrieben  besitzen,  sind  zwar 
stolz  darauf,  aber  halten  es  nicht  2  17  29.  Trotzdem  haben  die  Juden  besondere 

Vorziige  3  1—2  und  ihre  Untreue  hebt  Gottes  Verheifiungen  an  sie  nicht  auf  3  3—8. 
Aber,  was  dieSunde  betrifft,  so  sind  Juden  und  HeidengleichmafiigschuldigSg— 20. 

Jetzt  aber  ist  die  Gottesgerechtigkeit  offenbart  worden  fiir  alle,  die  an  die  Erl5- 
sung  in  Jesus  Christus  glauben:  nicht  mehr  die  Werke,  sondem  nur  noch  der 

Glaube  hat  Geltung  vor  Gott  3  21— so.  Bedeutet  das  eine  Ungiiltigmachung  des 
Gesetzes  ?  Nein !  3  31.  Das  Gesetz  selbst  weist  ja  bereits  auf  den  Glauben  hin. 
Abraham  wurde  aus  dem  Glauben  gerecht  und  ist  so  der  Typus  fiir  die  Christen 
4  1 — 25. 

Auf  Grund  dieser  Gerechtigkeit  haben   wir  die  Gewifiheit  des  kiinftigen  Heiles 

6  1—11.  So  sicher  und  so  allgemein  wird  durch  Christus  dies  Heil  iiber  die  Mensch- 
heit  kommen,  wie  einst  durch  Adam  der  Tod  gekommen  ist :  ja  noch  viel  weiter 
wird  es  sich  erstrecken  5  12—21. 

Kommt  dieser  Fiille  gSttlicher  Gnade  gegeniiber  unser  persOnliches  Handeln  gar 
nicht  mehr  in  Betracht,  so  dali  wir  nach  Belieben  sundigen  diirfen,  weil  die 
Gnade  alles  deckt?  Nein!  61.  Wir  sind  in  der  Taufe  mit  Christus  gestorben, 
deshalb  miissen  wir  nach  der  Taufe  in  Christus  leben  und  der  Siinde  keine  Macht 

mehr  einraumen  62—14.  Sklaven  der  Siinde  sind  wir  gewesen,  jetzt  sind  wir 
Sklaven  der  Gerechtigkeit  6  is— 23.  Die  erste  Ehe  mit  dem  Gesetz  ist  durch  den 
Tod  gelost:  jetzt  sind  wir  Christo  eigen  7 1—6. 

"Wie?  ist  denn  das  Gesetz  mit  der  Siinde  gleichzusetzen  (wie  das  vorige  Beispiel 
anscheinend  tut)  ?  Nein,  an  sich  ist  es  heilig,  aber  es  wirkt  Siinde,  weil  es  durch 
das  Verbot  die  schlummernde  Siinde  weckt7  7— is.  Mein  Verstand  billigt  das 
Gesetz,  aber  in  meinem  Fleische  wohnt  die  Siinde,  und  sie  siegt  im  Widerstreit 
7  U— 25. 

Christus  hat  aber  die  Siinde  im  Fleisch  tiberwunden  und  uns  den  Geist  gegeben, 
der  uns  in  Gerechtigkeit  wandeln  lafit  8 1—11:  seiner  Fiihrung  miissen  wir  folgen : 
dafi  wir  ihn  tatsachlich  bereits  besitzen,  bezeugt  unser  Gebet  8  12—17.  Damit 
haben  wir  aber  auch  die  Anwartschaft  auf  die  kiinftige  Herrlichkeit  als  sichere 

Hoffnung  818—25.  Wir  diirfen  des  Heiles  gewili  sein  826—39. 
Ist  das  Volk  Israel  verworfen?  Nein!  Gottes  Verheifiungen  bleiben  bestehen: 

aber  sie  beziehen  sich  nicht  auf  das  leibliche  Israel,  fiir  welches  er  Verstockung 

2* 



Inhaltsiibersicht  20 

beschlossen  hat,  sondem  auf  das  geistige  Israel,  das  er  nach  seinem  unbegreif- 
lichen  Ratschlufi  vorherbestimmte  9 1 — 23:  dazu  gehoren  auch  die  glaubigen  Hei- 
deu  9  24—33.  So  sagt  es  das  Gesetz  selbst  deutlich  10 1 — 15,  wie  es  auch  schon  von 
der  Verstockuug  Israels  redet  IO16— 21.  Gott  hat  sein  Volk  nur  zeitweilig  zum 
Heil  der  Heiden  verblendet  11 1—12:  deshalb  durfen  diese  in  den  edlen  Oelbaum 

gepfropften  WUdlinge  sich  nicht  iiberheben  11 13— 24:  schliefilich  wird  doch  ganz 
Israel  gerettet  werden  11  25—36. 

Ich  ennahne  euch,  mit  neuem  Sinn  nach  Gottes  Willen  zu  leben,  in  Eintracht  und 

Liebe  12 1—21,  Gehorsam  gegen  die  Obrigkeit  und  Nachstenliebe  13 1 — 10,  denn  die 
Parusie  naht  heran  13  11 — u. 

Ihr  Starken  im  Glauben,  gebet  den  Schwachen,  die  sich  von  Fleisch  und  Wein 

enthalten  und  bestimmte  Tage  beobachten,  keinen  Anstofi  14 1—23.  Nehmt  euch 
Christus  zum  Beispiel  15 1 — 13. 

Pers5nliches.  ReiseplSne  15 14— 33.  Empfehlung  der  Phoebe  16  1—2.  Griifie  I63— le. 
Warnung  vor  Parteiungen  und  falschen  Lehrern  16 17 — 20.  Griilie  16  21— 23.  Doxo- 

logie   16  25—27. 

Litebatub:  Fundgruben  solider  Gelehrsamkeit  sind  die  Kommentare  von 
Hugo  Gbotius  Annotationes  in  epistulas  Pauli  (Opera  II  2.  1679),  Wetstein  Nov. 
Test.  gr.  n  1752,  CFAFritzsche  Pauli  ad  Rom.  ep.  1836.  Rabbinisches  Material 
bei  HLStrack  und  PBillerbeck  Kommentar  zum  NT  aus  Talmud  und  Midrasch 

III  1926.  Die  diesem  Werk  entnommenen  Zitate  sind  samtlich  an  den  Original- 
texten  nachgepriift:  fiir  den  Midrasch  rabba  benutze  ich  die  hiibsche  Handausgabe 

des  Verlags  Horeb  New- York-Berlin  1923  (zitiert  als  'Berlin').  George  Foot  Moore 
Judaism  in  the  first  centuries  of  the  Christian  era  2  Bde.  1927.  Exegese  der  grie- 
chischen  Kirche  in  Catenae  Graecorum  Patrum  in  Novum  Testamentum  ed.  Cramer 

tom.  IV  Oxford  1844  (zitiert  als  nCatene").  Material  aus  Philo  bei  CSiegfried  Philo 
als  Ausleger  des  alten  Test.  1875  S.  304  ff.  Fiir  das  gesamte  zeitgenOssische  Juden- 
tum:  WBoussET  Die  Religion  des  Judentums  im  spSthellenistischen  Zeitalter  3.  Aufl. 
hrsg.  V.  HGressmann  1926  (=  Bd.  21  des  Handb.).  Neuere  Kommentare :  BWeiss 

in  Meyers  Kommentar  IV  Abt."  1899,  wo  S.  39  ff.  die  tibrige  Kommentarlitteratur 
verzeichnet  ist.  RALiPSius  Hand-Kommentar  II 2^  1892,  WSanday  and  ACHeadlam 
in  The  International  Critical  Commentary*  1905.  ThZahn  1910.  EKOhl  1913.  AJt)- 
licher  in  Die  Schriften  d.  Neuen  Testaments  neu  tibers.  und  fiir  d.  Gegenwart 
erklftrt  (hrsg.  JWeiss)  II 1.  3.  Aufl.  1917.  Katholisch  AlSchafer  1891.  MJLagrange 

St.  Paul  ̂ pitre  aux  Romains*  =  1922  sorgfaltig  und  mit  gutem  Urteil.  Viele  fiir 
das  Gesamtbild  des  Paulus  wertvoUe  Beobachtungen  in  den  Kommentaren  von 
JWeiss  zu  I  Cor  1910  und  EvDobschCtz  zu  Thess  1909  (beide  in  Meyers  Komm ). 
An  Grammatiken  besonders  wichtig  RKChner  Ausf.  Gramm.  d.  griech.  Sprache. 

3.  Aufl.  besorgt  von  FBlass  und  BGerth  1890  flf.  FBlass  Gramm.  d.  neutest.  Grie- 
chiscb.  5.  Aufl.  bes.  v.  Debrunner  1921.  LRadermacher  2.  Aufl.  1925  in  Bd.  1 
dieses  Handbuchs. 

Das  Alte  Testament  (=  AT)  wird  im  folgenden  stets  nach  Kapitel  und 
Vers  der  Septuaginta  (ed.  Swete)  zitiert,  die  nicht  im  griech.  Urtext  erhaltenen 
Apokrypha  nach  KKautzsch  die  Apokryphen  und  Pseudepigraphen  des  AT: 
Philo  nach  §§  Cohn-Wendlands  und  p.  Mangeys.  Die  Inschriften  wenn  mUglich 

nach  WDiTTBNBBRGER  Sylloge  inscriptionum  Graecarum  »I— IV  1915—1924  (=  Syll.) 
und  Orientis  Graeci .  inscriptiones  selectae  (=  Or.  inscr.)  I— II  1903—1906.  Die 

„Inscriptionet  Oraecae'  (=  IG)  der  Berliner  Akademie  nach  der  neuen  Bezifl'erung. 
Papyri  mit  den  durch  Wilcken  Archiv  f.  i^apyrusforschung  I  1  und  Mitteis- 

Wilcken  GrundzUge  u.  Chrestomathie  d.  Papyruskunde  I  1,  XXV  fl*.  festgesetzten 
Siglen.  Alt  Text  ist  die  Auigabe  von  ENrstlr  in  den  Hilnden  des  Benutzers 
▼oniugeMtst  Kopfleifte  S.  1:  Palatin  in  Rom  mit  den  Ruinen  der  Kai8erpalM.ste, 
Tom  Arentin  aua  geaehen. 
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Enthaltung  von  Fleisch  und  Wein  14 1.  Oi  Syiot  1525.  Namen  16  6.  Kap.  16  ein  Brief 
nach  Ephesus?  16  24.  Die  Doxologie  16  27. 
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1  Paulus,  Sklave  Christi  Jesu,   berufener   Apostel   (und)  auserwahlt 
2  fur  das  Evangelium  Gottes,    das    dieser   voraus    verheiBen    hat    durch 

Das  Gerippe  des  Briefanfanges  1  —  7  lautet  IJaOXos  •  •  •  t^o^S  ouacv  ev 

l^'o\irj  . .  .  X^P'S  ufitv  xac  v.pr^vf]  usw.  Nach  diesem  Schema  sind  alle  Anfange 
der  echten  paulinischen  Briefe  gebildet,  es  ist  von  Paulus  selbst  in  Nach- 
bildung  der  hebraischen  Grufiformel  geschaffen. 

Fiir  die  Briefanfange  des  Pis  ist  die  Zweiteilung  charakteristisch :  erst 

Nennung  des  Absenders  und  des  Adressaten,  gelegentlich  wortreich  und  ausge- 
schmuckt,  in  der  3.  Person,  dann  Grufi  in  der  2.  Person.  Analoge  Formeln  be- 
gegnen  in  Weiterfiihrung  altorientalischer  Muster  auch  in  jiidischen  Brief  en:  vgl. 

bab.  Sanhedrin  f.  ll^  (Goldschmidt  Tse):  An  utisere  Bnider  von  Rom:  Euer  Friede 

mehre  sich!  (sjc  p30i'?'>r)  oder  An  unsere  Brilder  in  der  bahylonischen  Dinspora  u?id 
an  unsere  Brilder  in  Medien  und  die  ganze  Hbrige  Diaspora  Israels:  Euer  Friede 
mehre  sich  in  Ewigkeit!  wie  Dan  3  98  (31)  hdnig  Nebukadnezar  alien  Volkern,  Stdmmen 

und  Zungen,  die  auf  der  ganzen  Erde  wohnvi:  Euer  Friede  mehre  sich  (Hi^S"  '\^^f2ht 
=  LXX  s.ip-ft'^ri  u[irv  7iXyj3-uv9-s';7],  was  mit  dem  paulinischen  xo'P^C  kombiniert  I  und 
II  Petr  und  I  Clem  wiederkehrt)  Damit  ist  das  Stilmuster  fiir  Pis  zweifellos  richtig 
erkannt.  Denn  jeder  griechische  Briefanfang  lautet  analog  dem  Jakobusbrief  (vgl. 

Act  16  23  23  26)  'Idxwpog  .  .  ,  talg  tp'  cpoXalg  .  .  .  xaipstv  (sc.  Xeyei)  In  der  paulinischen 
Formel  ist  xdpig  wohl  NeaschOpfung  des  Pis,  um  diesen  ihm  besonders  wertvoUen 
Begriff  hineinzubringen  (ob  nach  dem  griech.  xa-psiv  gebildet?)  wahrend  elpYjvrj 

bereits  vereinzelt  auf  jiidisch-griechischem  Gebiet  als  dem  hebr.  ah^  nachge- 
bildeter  Gruii  vorhanden  ist:  II  Mace  li  wird  elpr^vyjv  dyaO-rjv  an  das  griechische 

Xatpetv   angehSngt.   Die  LXX  gibt  "p  uh^  durch   elpv^vyj   aoi   wieder  Jud  623  19  20 
I  Par  12 18  Tob  12 17,  aber  Gen  43  23  durch  tXewc  u|xiv  (vgl.  Dittenberger  Or.  inscr. 
II  721 10),  I  Esr  6  7  (=  hebr.  Esr  4  17  67)  durch  x'J'-pstv.  In  der  syr.  Baruchapokalypse 
782  (S.  321  Violet)  beginnt  ein  Brief:  So  spricht  Banich,  der  Sohn  Ncrijns,  zu  den 

Brtldern,  die  gefnngen  sind:  Erburmen  und  Friede  (Ko'rri  Ntsni)  sei  miteuch!  Das  ist 
IXeoc  xal  elpy^vT]  vgl.  Gal  6  le.  Tit  hat  nur  das  paulinische  x"?''?  '^"^  slpYjvT],  I  II  Tim 
II  Joh  fUgen  IXeo;  (Gal  6  lo  s.  o )  hinzu  x^P^C  eXeoc  elpYJvv).  Jud  und  Polycarp 

kombinieren  dies  mit  7:Xir]0-uv9-e£ir),  wtthrend  (III  Joh  und)  Ignatius  den  griechischen 
Grutt  hat,  entsprechend  der  Mehrzahl  der  jUdisch-griechischen  Briefe  Eigenartig 

Barnabas  'foLipt-^i  .  .  .  4v  tlpi^vij,  Vgl.  Wendland  Literaturformen  411  ff.  FZiemann 
De  epistularuro  graec.  form.  soUemn.  Diss.  Halens.  XVIII  4  1911.  JWeili  zu 
I  Cor  1  a  Anm   2.  Das  Richtige  hat  ELohmeyer  gesehen  Z.  f.  nt.  Wiss.  26,  158  flf. 

1  Gleich  die  ersten  Worte  des  Briefes  enthalten  Besonderheiten  der 

paulinischen  Sprache. 

AOyAOC:  OCfOy  und  AOy^x:  Xl'icrroy.  Im  alttestamentlichen  Sprach- 
gebrauch  sind  fioOXot  d-«oO  oder  xupfoo  die  AngehOrigen  des  Volkes  Gottes  oder  die 
Frommen;  namentlich  bezeichnet  sich  der  Betende  gern  vor  Gott  als  SoOXdc  oou 
(Pi  26 1  80  17  88  SI  n.  0.)  analog  der  einem  KOnig  gegenUber  ziemenden  Redeform 

(I  Reg  17  n  n  Reg  24  u  u.  0.);  mit  besonderem  Ton  werden  fioOXo;  d-soO  genannt 
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Moses  (IV  Reg  18 12  II  Esr  19  u  20  29  Ps  104  26  Dan  9  u  Mai  4  e)  und  David  (11  Reg 
7  6  Ps  884. 21  u.  6.),  aber  auch  Josua  (Jud  2  8),  Abraham  (Ps  104  42),  Zorobabel  (Agg 
2  23),  Jakob  =  Israel  (Js  4820  Jer  26  27  Ez  28  26).  Die  gleichen  Anwendungen  des 
Titels  finden  wir  in  der  Apoc  (1 1  220  11  is  u.  o.  die  Propheten  10  7,  Moses  im  Zitat 

15  3),  deren  Verfasser  sich  selbst  auch  SoOXo;  S-sou  nennt  1 1.  Ebenso  sind  die  From- 
men  80OX01  3-soS  in  Act  2  is  I  Petr  2  le,  die  Betenden  Act  4  2»,  Pis  und  seine  Ge- 
fahrten  SoOXot  S-eou  u^^ioTou  Act  16 17  (vgl.  Dan  3  93) ;  bei  Luc  2  29  bezeichnet  sich  der 
betende  Symeon  als  t6v  SoOXov  oou.  Diese  at.  Redeformen  sind  in  der  Kirche  iib- 
lich  geblieben  (s.  D5lger  IXGyC  1,  195)  und  in  den  liturgischen  Gebeten  noch  bis 
zur  Gegenwart  in  Gebrauch.  Pis  vermeidet  die  Formel  und  hat  an  ihrer  Stelle 
8ou?vO£  £Iyjaoi3)  XptoxoO:  so  nennt  er  sich  selbst  Rra  li  Gal  1 10,  sich  und  Timotheus 

SoOXot  Xpioxoa  'Iyjoou  Phil  1 1.  Da  ist  augenscheinlich  als  formelles  Muster  die  at. 
Vorzugsbezeichnung  einzelner  Gottesmanner  wirksam  gewesen  (s.  HoU  Ges.  Auf- 
satze  II  107):  tlen  Sinn  erlautert  der  ohne  at.  Analogic  gebildete  Name  Siaxovos 

XpioxoiJ  II  Cor  11 23  fiir  Apostel  Ghristi:  'der  in  Christi  Auftrag  und  Dienst 
arbeitet'  (vgl.  Col  I7  Eph  621  I  Tim  4e).  So  heifit  es  von  Timotheus,  dafi  er 
(j)g  naxpl  Tsxvov  ouv  i\s.oi  iSouXeuasv  elc  x6  euayylXiov  Phil  2  2a;  so  nennt  sich  Pis 

auch  Jidxovoc  O'sou  II  Cor  6  4,  was  ja  auch,  freilich  auf  anderem  Gebiet,  die  Obrig- 
keit  ist  Rm  13  4,  die  in  Gottes  Auftrag  das  Schwert  fiihrt.  Der  allgemeinen  at. 
Redeweise  entspricht  es  dagegen,  wenn  der  Wandel  des  Christen  iiberhaupt  als 

ein  SouXeustv  S-ecp  I^covxi  bezeichnet  vvird  I  Thess  1  9  (Gegensatz  Gal  4  s) :  ahnlich  ist 
an  anderen  Stellen  von  SouXe-Jstv  O-sqi  (Rm  622  vgl.  Mt  624),  Xpioxqi  (Rm  14  is),  xtp 
y.opio)  vjiJiwv  Xpicxtp  (Rm  16  is  vgl.  Col  3  24),  xcp  xupiw  (Rm  12  11  vgl.  Act  20  19)  die  Rede: 
in  diesem  Sinne  wird  dann  auch  einmal  I  Cor  7  22  unter  dem  Druck  eines  rheto- 

rischen  Gegensatzes  jeder  Christ  ein  toQXoz  XpioxoO  genannt.  Die  Selbstbezeichnung 
des  Pis  als  SoOXog  XpiaxoO  ist  Jac  1 1  II  Petr  1 1  Jud  1  nachgeahmt  worden  (Tit  1 1 

hat  unpaulinisch  SouXog  ̂ -soO),  danach  aber,  soweit  ich  sehen  kann,  aus  dem  christ- 
lichen  Sprachgebrauch  verschwunden.  AUe  diese  doOXog-Formeln  sind^Semitismen 
und  der  griechischen  religi5sen  Sprache  frerad:  Eurip.  Bacch.  366  xip  Bxxxitp  y«P 
x(p  A165  SouXeuxeov  (JWeifi)  ist  vereinzelt  und  kennzeichnet  den  von  Hause  aus  un- 
griechischen  Kult  und  Jon  309  ist  von  einem  iepdSouXog  die  Rede.  Weiteres  bei 
JJKoopmans  de  servitute  antiqua  et  religione  Christiana  (Diss.  Amsterdam  1920) 
S.  76  f. 

IHCOyC  XpiCTOC  ist  die  iibliche  Stellung  als  wOrtliche  Wiedergabe  des 

einem  Glaubensbekenntnis  gleichkommenden  KPt'CG  r't"  der  Urgemeinde;  dig_Amts- 
bezeichnung  Xpiax6$  ist  in  dieser  festen  Verbindung  bald  —  schon  bei  Pis  — 
^ur  noch  wie  ein  Eigenname  empfunden  worden.  Pis  hat  haufig  beide  Worte  in 

UMGEKEHRTER  Reihenfolge,  aber  nur  in  den  Formeln  Xpiaxo-j  'Iyj^oO  und  iv  Xptax^ 
'ItjooO;  dagegen  schreibt  Pis  xapiou  'iTjaoO  Xptoxoo  und  dv  x-jpiq)  'ItjooO  Xptoxqi.  ̂ Hieraus 
ergibt  sich  als  Motiv  der  Umstellung  lediglich  das  grammatische :  die  Undeutlich- 

keit  der  casus  obliqui  von  'Itjoouc.  Sonst  findet  sich  nur  noch  Rm  834  Xptoxog  '!■»]- 
oo'jj  6  a:xo&-ava)v  und  II  Cor  4  5  Xp-.axov  'Itj^ouv  x-jpiov,  Col  2  6  xov  Xpiaxov  'Irjooiiv  xov 
xupiov.  Aber  auch  hier  ist  Christus  Eigenname,  denn  was  es  als  Appellativ  besag«n 

wiirde,  kommt  ja  in  -Krip'.oz  zum  Ausdruck"  (vDobschiitz  Exc.  zu  I  Thess  1 1  S.  61). 
Aber  die  Umstellung  ware  doch  nicht  moglich,  wenn  Xpiaxd^  nicht  urspriinglich 

Appellativum  ware  und  'der  Messias'  hieiie.  Die  Umstellung  findet  sich  sonst  in 
altester  Zeit  nur  noch  bei  den  von  Pis  abhangigen  I  Clem.  32  4  38 1  Ignatius  Eph. 

1 1  111  122  Magn.  tit  Trail.  1 1  9  2  Rom.  1 1  2  2  Philad.  10  1  11  2  =  iv  X.  'I.,  Magn.  8  2 
10  3?)  Rom.  61  r5m.  Taufsymbol  (Kl.  Texte  17/18"  S.  10)  =  Xptaxov  'Irjaoov,  Smyrn.  82 
Polycarp  Phil.  81  =  Xp-.oxos  'IrjaoSg,  also  nicht  durchgangig  in  richtiger  NachbUdung: 
Gemeingut  der  christlichen  Sprache  ist  sie  nie  geworden. 

"/.Xyjto;  von  Gott  bei  Damaskus;  das  Wort  ebenfalls  I  Cor  li  zuge- 
setzt,    die   Sache   Gal  1  i    (II  Cor  Eph  Col  II  Tim,  I  Tim).    Der   Amtstitel 
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3  seine  Propheten  in  den  heiligen  Schriften,  (und   das   da   handelt)   von 

seinem  Sohne,    der   geboren   wurde   aus  Davids  Samen   nach  (seinem) 
4  Fleische,  der  bestellt  wurde  zum  Sohne  Gottes  in  Macht  nach  (seinem) 

dTCooToXo;  fehlt  nur  I  II  Thess  Phil  Phm  ;  er  findet  sich  aufierdera  I  II  Petr. 
Die  folgende  in  v.  5  gipfelnde  Erweiterung  erklart  sich  aus  dem  Bediirfnis 

des  Paulus,  sich  der  ihm  noch  unbekannten  Gemeinde  als  'ihren'  mit  gott- 
lichem  Auftrag  versehenen  Apostel  vorzustellen,  der  ein  autoritatives  Anrecht 
an  sie  hat. 

Das  Wort  XFIOCTOAOC  bedeutet  im  klass.  Griechisch  die  Flottenexpedition 
(so  Dittenberger  Syll.  I  153  79ff.)  oder  ihren  Leiter,  den  Admiral;  im  lonischen 

begegnet  die  Bedeutung  'Abgesandter'  (Herodot  I  21,  V  38).  Auf  judischem  Sprach- 
gebiet  findet  sich  in  LXX  III  Reg  14  6  =  der  Gesandte,  ebenso  iibersetzt  Symma- 
chus  Js  18  2  CTl'.  Euseb  comm.  in  Isaiam  18 1  berichtet  ctT^oaxfiXous  8e  elaix!,  xai  vi5v 

iO-oj  ̂ otiv  'louSatoig  dvoiid^siv  to'jg  syvtuxXia  ypa|i[JiaTa  napa.  x(ov  apx^vxcav  auxwv  e:it5C0iii- 
^o\iiwo'Ji,  was  von  Epiphanius  haer.  30,  4,  2  (p.  338  Holl,  vgl.  30,  11  p.  346  H.)  be- 
statigt  wird.  Auch  der  Codex  Theodosianus  erwShnt  in  einem  vom  Jahre  399  stam- 
menden  Gesetz  XVI  8,  14  Beamte  guos  ipsi  apostolos  vacant,  qui  ad  exigendum 
aurum  atque  argentum  a  patriarcha  certo  tempore  diriguntur  und  Kaiser  Julian  nennt 

in  einem  Brief  an  das  v.oi'^b-^  'louSaicov  epist.  25  (p.  513  17  Hertlein)  xyjv  XeYO|idvT]v 
efvai  Ttap'  6niv  dnooxoXi^v.  Eine  sehr  spate  Inschrift  (IX  Jh.  ?)  aus  Venosa  (Corp. 
Inscr.  Lat.  IX  648.  6220  =  Diehl  Inscr.  cbrist.  vet.  II  n.  4893)  nennt  duo  apostuli 

et  duo  rebbites.  Wahrscheinlich  dtirfen  wir  die  bei  Justin  dial.  17,1  und  108,2  be- 

schriebenen  religiOsen  Sendboten  aus  Jerusalem,  welche  iiberall  vor  dem  Christen- 
tum  warnen  sollen,  als  solche  duooxoXot,  ansprechen.  Euseb  berichtet  an  der  ge- 
nannten  Stelle,  er  habe  iv  xoig  xuiv  TiaXa-.wv  ouYYPaiJ'lJL°'<3iv  von  christenfeindlichen 
Sendboten  der  Jerusalemer  Juden  gelesen  01  xe  dnooxoXoi  aiixwv  imoxoXdc  [iipXCvac 

xo|ii^6iievot  .  .  .  dTtavxaxo'j  y^€  Jtdxpexov  und  kniipft  daran  die  oben  abgedruckte  Be- 
merkung  iiber  judische  dndoxoXoi  im  IV  Jahrh.  Dafi  er  in  seiner  alten  Quelle  auch 
deu  Ausdruck  dnooxoXoi  las,  ist  dadurch  gesichert,  dali  er  das  Wort  zu  erklaren 

fflr  n5tig  halt.  Josephus  Ant.  XVII  11,  1  ist  kein  Beleg,  da  dnooxoXoc  dort  'Ab- 
sendung'  heifit.  Im  Sltesten  christlichen  Sprachgebrauch  finden  wir  dTxdoxoXog  =  'Ge- 
sandter'  einer  Gemeinde  Phil  225  II  Cor  823,  analog  dem  jttdischen.  Insbesondere 
werden  die  wandemden  Verkflndiger  des  Evangeliums  so  genannt:  das  zeigt  schon 

Rm  16?  (Andronicus  und  Junias)  I  Cor  15?  (vgl.  5),  die  Polemik  gegen  (ijs'jSandoxoXoi 
II  Cor  11 13  vgl.  11 6  12 11  Act  14  u  (Barnabas),  fUr  spfitere  Zeit  noch  Hermas 
Vis.  Ill  5i  Sim.  IX  15 «  16  c  25  3  und  vor  allem  Didache  11 4.  Pis  nennt  sich  auch 

drtioxoXoc  und  kflmpft  um  das  Recht,  diesen  Titel  zu  fiihren,  das  ihm  von  Jerusalem 

aus  bestritten  wird,  besonders  in  Gal  und  II  Cor  II,  aber  auch  sonst  vielfach  in- 
direkt.  In  diesem  Kampf  hat  Pis  zur  Abwehr  der  gegnerischen  Behauptung,  er 
arbeite  ohne  echte  Vollmacht  und  sei  kein  d«6oxoXog  xfjg  4xxX7)o{ac,  die  klassische 

Formulierung  geschaflfen,  er  sei  eben  dredoxoXoc  'ItjooO  XptoxoO,  also  freilich  nicht 
^n'  dva-ptoTtwv  (Gal  1 1).  So  hat  Pis  den  Aposteltitel  tiber  die  in  der  Urgemeinde 
anfangs  vermutlich  Ubliche  jUdische  Analogiebedeutung  (Gesandter  der  Gemeinde) 
hinauBgehoben,  und  die  neue  Auffassung  hat  die  Kirche  erobert,  zugleich  aber 
die  Verengung  des  Titels  auf  die  Urapostel  gefOrdert;  es  galten  bald  nur  die  vom 
Merm  selbst  berufenen  als  dndoxoXoi  (Mt  10  a  Lc  22  u  Act  la*  Apoc  21  u  u.  iJ. 

▼gl.  auch  I  Petr  1 1  11  Petr  1  1),  und  im  II  Jahrh.  ist  der  weitere  Apostelbegriff 

berdU  im  Ausiterben.  Vgl.  Harnack  .Mission  I»  807  ff.  SchUrer  Gesch.  d.  jad. 
Volket  m*  119  n.  149.  KdMeyer  Ursprung  u.  Anf.  d.  Cliristentums  1.  265  ff.  EHaupt 

Zam  VeratAndnia  dea  Apostolats  im  NT  1890.  KHoU  (ies.  AufsJltze  II  47  flf.  Katten- 
btueh  in  Featgabe  f.  KarlMtiller  1022,  330  f.  JWagenmanu  Die  Stellung  d.  Apostels 
Pla  neben  den  Zw6l(  1926  (—  Beiheft  8  zur  Z.  f.  nt.  Wiss). 
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acp(j)p:a[i£Vo;  aus  der  Zahl  der  ubrigen  Glaubigen  vgl.  Gal  1 15  Act  132: 

es  ist  at.  Redeweise  'absondern  zu  heiligem  Zweck'  vgl.  Lev  20  23  Jes  29  22 
Ez  45  1  u.  o.  dc  ~  'fiir'  wie  v.  5   15  20.  31    16  5.  e  II  Cor  11 10   vgl.  P.  Oxyr. 
I  37  9  (=  Lietzmann  Griech.  Papyri-  n.  18  Kl.  Texte  14)  iyhzxo  i]  rpocpiTts 
ei;   ufov   'es   wurde   der   Pflegecontract   fur   den  Sohn  geschlossen'.    Schmid 
Atticismus  IV  454   Le  Bas-Waddington   Inscr.  Syr.   1229.  1611.    euayYeXiov 
hier  =  xo  euayyeXLOV   ohne   Unterschied   der  Bedeutung,    ebenso    ev  ypacpaij 
aytaig,    vgl.    Philo    quis  rerum  divin.  heres   159  p.  495  M.  ev  tepat;  ypacpaC^ 
Xeyexai  vgl.  106  p.  487  M.  und  de  posteritate  Caini  158  p.  256  M.  Pis  ge- 
braucht  den  Artikel  oft  mit  der  in  hellenistischer  Zeit  ublichen  Nachlassig- 
keit;  wie  aussichtslos  es  ist,  ihn  nach  klassischen  Regeln  zu  messen  und  in 
jedem   Fehlen   des   Artikels   eine   besondere   Feinheit   zu   wittern,  zeigt  die 
Sammlung  von   mannigfachen   Erklarungen   zu   fast  jeder  derartigen  Stelle: 
s.  Weifi  z.  St,  Hier  fehlt  er,  wie  oft,  nach  der  Proposition  vgl.  FranzVolker 
Syntax  d.  griech.  Papyri  I  (Miinster  Progr.  1903)  S.  15  ff.     3  uepc  xoO  utoO 
autou   gehort   schwerlich   zu   TipoeTiTjyyefXaxo  (Kiihl),  das  ja  schon  in  6  sein 
Objekt   hat  —  man   wurde    dann  ev  w  erwarten  —  sondern  nach  Analogie 
von  V.  9  zu  eOayyeXtou,  vgl.  zu  Gal  1 7.    Das  sonst  nicht  Ubliche  euayy.  Tiepi 
ist  hier  eine  Forderung  der  Deutlichkeit,  da  bei  euayy.  bereits  der  Gen.  subj. 
deou  steht.  Ueber  euayyeXcov  s.  Exc.  zu  Mc  1  1.  Wie  sich  Pis  die  davidische 
Abstammung  Christi  vermittelt  denkt,  sagt  er  nirgends,  hat  es  auch  schwer- 

lich nachgerechnet :  die  Tatsache  ist  ihm  auch  ohne  historische  Forschungen 
sicher,  weil  er  weifi,  dafi  Christus  der  Messias  ist,   fiir  den  diese  Herkunft 

judisches  Postulat  ist    (vgl.  z.  B.  Psalm  Salom.  17  23  ff.  Bousset  Judentum  ^ 
226,  Kyrios2  4f.,    Billerbeck  1,  11  ff.  Foot  Moore  Judaism  2,  328  f.     4  opt^eivL 
xtvcc  xt  heifit  jiemanden  als  etwas  definieren'   (so  Xen.  Mem.  IV  6,  4  6  apa 
xa  Trepc  xoui;  -Q-eou?  vofxtfjia  eiSw;  opS-w;  av  T^|iiv  »euae§Yj5«  wpiajjievog  etrj  u.  o.) 
oder   aber  'jemanden   zu   etwas  bestellen',  in  dieser  letzten  Bedeutung  Act 
10  42  17  31  Ign.  Eph.  3  2    und   hier  allein  sinngemafi.    Ob  ev  Suvifxc:  zu  ufoO 

^eoO    gehort   (so  oben)   oder  zu  6pia\)-evxo;   nach  Analogie  von  II  Cor  13*, 
ist  nicht  sicher  zu  entscheiden.  7i;ve0{jia  ayiwauvyj;  ist  hier  fiir  TcveO^ia  ay.ov 
ohne  Bedeutungsunterschied  {=  icnp  mn  Jes  63 10  Ps50  (51)  13  Ksrmpt  Knn  Afra- 
hat.  homil.  21,  21  p,  984  8  Parisot)  gewahlt,  um  xaxa  aapxa  —  xaxa  7ive0[ia 
rhetorisch  scharfer  gegeneinanderzustellen:  xaxa  ixveOp-a  aytov  ware  stumpfer. 
Das  Asyndeton  markiert  hier  wie  oft  den  Gegensatz  noch  starker  als  (lev — 6e 

(gegen  Kiihl).  e^  avaaxaaeto;  vexpwv  *seit  seiner  Auferstehung  von  den  Toten' 
wortlich   *seit   (der)  Totenauferstehung',  av.  vexp.  um  des  Wohlklanges  und 
der   Kiirze   willen   gesetzt   statt    ex   (x^s)  dv.  aOxoO  (xf^;)  ex  vexp.  'E^  kann 
zeitlich  'seit'  oder  kausal  'auf  Grund'  bedeuten:  letzteres  bringt  einen  hier 
fremden   und   falschen  Gedanken  hinein,   denn  die  Auferstehung  kann  doch 
nicht  der  Grund    der  Erhohung,  sondern  nur  ihre  erste  Manifestation  sein; 
aap5  und  uveOfxa  bilden  hier  nicht  schlechthin  den  paulinischen,  metaphysisch- 
ethischen   Gegensatz,    sondern  bezeichnen    formell   in   at.    Weise   Leib   und 
Seele,   wobei  freilich  das  7tveO[xa  durch  den  Zusatz  dycoauvrjs  als  das    Gott- 
liche   charakterisiert   wird :    der   'paulinische'  Gegensatz  miiiite  lauten  xaxa 
aapxa  djjiapxias,  was  doch  hier  (anders  Rm  8  3)  nicht  in  der  Gedankenbahn 
des   Pis   liegt;    s.  Exc.  zu  811.    Die    orthodoxe  Interpretation  von  v.  \  gibt 
klassisch   und  lehrreich  Theodoret  z.  St.  (Ill  15  f.  Schulze)  oz:  xaxa  aapxa 

xou  Aa^c^    XP''^M'°'^''a^*S    'J-OS  wpiaO-rj    xac    dTisoeix^']    '^'^'^  ̂ ^'^^  "'^S 
6cd  x'^s  \)Kh  xou  Tzavayiou  Tiveufiaxo;  evepyoujievrj?  ouvafieo);  (er  fafit  ev  instru- 

mental)   (jiexd   xrjv   ex   vexpwv   dvdaxaaiv.    Das   Evangelium   lautet  demnach: 

'Gottes  Sohn  ist  geboren  worden  aus  Davids  Stamm  seinem  Leibe  nach,  dann 
aber  nach  der  Auferstehung  (bei  der  er  sein  Fleisch  ablegte)  ist  sein  heiliger 
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heiligen  Geiste  seit  (seiner)  Auferstehung  von   den  Toten,   Jesu  Christi 

5  unseres  Herrn,  durch  den  wir  Gnade  und  Aposlelamt  empfangen  haben, 
um  dem  Glauben  Gehorsam  zu  schaffen   unter   alien  Heiden  zur  Ehre 

6  seines  Namens,  zu  denen  auch  ihr  gehort,  berufen  von  Jesus  Christus 

7 —  alien  Geliebten  Goltes  zu  Rom,  berufenen  Heiligen:  Gnade  sei  euch 
und  Friede  von  Gott  unserm  Vater  und  dem  Herrn  Jesus  Christus. 

8  Zunachst  sage   ich  meinem  Gott  durch  Jesus  Christus  Dank  um 

Geist  zum  Gottessohn  bestellt  und  dabei  mit  Machtfulle  ausgestattet  worden.' 
So  verstanden  entspricht  unsere  Stelle  genau  der  Christologie  von  Phil  2  5—11 
(vgl.  auch  Act  2  36.  Wrede  Messiasgeheimnis  214  ff.).  Rm  8  3  wird  ausgesagt, 

dafi  der  'Sohn  Gottes  ins  Fleisch  gesandt'  wurde,  wodurch  sichergestellt 
wird,  dafi  wir  auch  hier  das  Recht  haben,  ulbq,  auxoO  (S-soO)  in  v.  3  als  Titel 
des  praexistenten  Christus  zu  fassen.  Damit  wird  die  auf  den  ersten  Blick 
naheliegende  Erklarung  ausgeschlossen,  welche  eine  adoptianische  Christologie 

ergeben  wiirde:  'Das  Evangelium  vom  Sohne  Gottes  lautet:  Es  wurde  als 
Sohn  Davids  dem  Leibe  nach  jemand  geboren,  dessen  heiliger  Geist  spater 

zum  Sohne  Gottes  erhoht  wurde.'  Pis  gebraucht  die  Bezeichnung  'Sohn 
Gottes'  nicht  nur  da,  wo  er  vom  'erhohten'  Christus  spricht  I  Cor  I9  15  28 
Gal  1 16  4  4,  sondern  auch  mit  Beziehung  auf  den  'irdischen'  Rm  5  10  8  32 
und  'praexistenten'  Rm  1  3  8  3 :  das  Letztere  wird  der  Ausgangspunkt  fiir 
das  Verstandnis  der  Bezeichnung  sein  miissen,  s.  zu  Phil  2  5  ff.  Ueber  'Sohn 
Gottes'  im  allgemeinen  s.  Exc.  zu  Mc  In.  v.  5  wiederholt  und  spezialisiert, 
was  v.  1  gesagt  ist.  xuptou  s.  Exc.  zu  10  9.  sXapofxev  ist  der  Pis  sehr  ge- 
laufige  schriftstellerische  Plural.  Ueber  ihn  vgl.  vDobschutz  Exc.  zu  I  Thess  1  s. 
KDick  Der  schriftstellerische  Plural  bei  Pis  1900,  x<^P^v  sc.  des  Christwerdens 

wie  5  2  Gal  1  6  oder  aber  y^dpiw  %at  dTroaxoXV  =  'apostolisches  Charisma' 
wie  12  3  15  IB.  ei<;  UTraxorjv  maiews  'damit  der  Glaubensbotschaft  Folge  ge- 

geben  wiirde',  wie  es  16  2b  heifit,  Christus  sei  kundgeworden  et?  6.  u.  (vgl. 
10  16)  oder  Gal.  3  2,  wo  e^  axofiq,  Tc-'oieo)?;  soviel  ist  als  rjxouaais  xf]?  xciaxeioi; 
♦ihr  hortet  vom  Glauben'.  Ebenso  hier  eig  OTtaxoYjv  Tctaxcto?  =  I'va  UTcaxouarjx& 
zf^  nhxei.  In  beiden  Fallen  ist  utaxc?  eine  dem  Menschen  gegeniibertretende 

objektive  Grbfie,  die  neue  Religion  (vgl.  Rm  10  ig  um'^xoujav  xm  eoayyeXcq) 
11  Thess  1  s).  Natiirlich  liegt  der  Begriff  'Botschaft'  in  dem  begleitenden 
Wort  (Kiihl),  aber  die  Uebersetzung  'Glaubensbotschaft'  sagt  am  klarsten, 
wie  hier  ixtaxewi;  aufzufassen  ist,  namlich  als  gen.  obj.  'Gehorsam  gegenuber 
dem  Glauben',  nicht  subj.  =  'Gehorsam,  der  ira  Glauben  besteht'  (Lipsius. 
Zahn  vgl.  II  Cor  9  is  OnoTayY]  xfj;  oixoXoyt'a^  Oixoiv)  oder  als  gen.  epexeg. 
'der  in  der  Leistung  des  Glaubens  bestehende  Gehorsam'  (Kiihl);  vgl.  II  Cor 
10  6  e^;  TYjv  uTiaxoTjV  xoO  XpioxoO,  Act  6  7  OrcYjXouov  xfj  Tziaxei  vgl.  Exc.  zu 
4  26".  eO-vrj  flir  alle  Nichtjuden  seit  LXX  Terminus  technicus.  Pis  begrlindet 
hier  sein  Anrecht,  den  Romern  zu  schreiben,  darauf,  dafi  er  Heidenapostel 
ist :  unsere  Stelle  wird,  wenn  sie  liberhaupt  einer  Erlliuterung  bedUrfte,  durch 
V.  18  und  vor  allem  11  is  15iBf.  unzweifelhaft  klargestellt.  6  Die  romische 
Gemeinde  ist  also  heidenchristlich.  Man  wUrde  das  auch  angesichts  des  klaren 
Wortlautes  unsrer  Stelle  nie  bestritten  haben,  wenn  nicht  der  Inhalt  des 
Briefes  Leser  vorauszusetzen  schiene,  die  im  AT  bewandert  sind  (vgl.  7  1) 

und  denen  das  nur  aus  jUdischera  Empfinden  verstUndliche  Problem  der  Er- 
langung  der  Sixaioauvi]  am  Herzen  liegt.  Auch  die  breite  Behandlung  der 
Frage  nach  der  Erlttsung  Isreals  c.  9—11,  die  Abwehr  des  Vorwurfes,  ein 
Verftchter  des  Oesetzes  zu  sein  (7  7  if.)  u.  a.  m.,  Aveist  in  die  gleiche  Richtung 
(genaueres  bei  Zahn  Einl.  ins  NT  P  800  fT.).    Trotzdem  ist  an  dem  Wortlaut 
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nicht  zu  deuteln  und  die  Meinung  des  Pis  vom  Charakter  der  romischen 

Gemeinde  dadurch  festgelegt.  Die  erwahnten  inhaltlichen  Besonderheiten 

sind  demnach  aus  der  von  Pis  vorausgesetzten  Einwirkung  judenchristlicher 

Anschauungen  zu  begreifen.  Ob  aber  diese  Anschaunngen  nicht  ihren  Grund 

in  der  Entstehungsweise  der  Gemeinde  haben,  ist  eine  andere,  von  Pis  nicht 

beantwortete  Frage.  Man  kann  auch  fragen,  ob  vielleicht  Petrus  schon  in 

Rom  tatig  gewesen  ist,  etwa  nach  einem  Aufenthalt  in  Korinth  (I  Cor  1  la). 

Das  Schweigen  des  Pis  spricht  nicht  unbedingt  dagegen.  7  x^P^i  ̂ ^^  e'^pT^ivrj 
fafit  Lohmeyer  Z.  f.  nt.  Wiss.  26,  162  ff.  als  liturgische  Formel  der  Gemeinde, 

„die  in  einem  Hendiadyoin  wiedergibt,  was  der  betonte  religiose  Sinn  des 

jiidischen  Grufies  war".  £v  'Pd)|Jiirj  fehlt  in  einigen  Zeugen  zu  Unrecht. 

Der  genauere  Tatbestand  ist  der  folgende:  l)  Tiaaiv  tote  ouoiv  ev  'Pwina  dya- 
nYjxoic  9-soi5  =  omnibus  qui  sunt  Homae  dilectis  dei  (vulg)  die  meisten  Zeugen,  auch 

Origenes  Joh.  19,  31  p.  304  Pr.  2)  n&aiv  lolg  ouoiv  a-^a-nr^iolz  d^eoO  las  vielleicht  Ori- 

genes,  denn  ein  mehrfach  erhaltenes  Scholion  zu  unserer  Stelle  (Bauernfeind  R5- 

merbrief  Text  91.  84.)  sagt  von  ihm  xo-j  *iv  'Pwiivjc  oOxs  Sv  x^  kl-q'^iflzi  oiixs  iv  xij) 

^Yjiqi  (=:  Text)  |iv7]iiov£6ei.  Anderswo  freilich  hat  Orig.  ev  'Pwiivj  (Com.  in  Joh,  19,  5, 
31  p.  304  Preuschen).  3)  Ti&atv  xoig  o5aiv  §v  dcYdTiYj  O^soO  =  omnibus  qui  sunt  in  curitate 
dei  G.  Auf  einen  solchen  Text  gehen  auch  die  Handschriften  zuriick,  welche  lesen 
omnibus  qui  sunt  Romae  in  curitate  dei  Pel  Ambst  (?),  d,  Cod.  Fuldensis  vulg  oder 
omnibus  qui  sunt  Romae  in  dilectiune  dei  Amiatinus  vulg,  in  denen  Romae  deutlich 

spaterer  Einschub  ist.  Lesart  3  ist  aus  2  entstanden,  um  fur  das  in  der  Luft  schwe- 
bende  ouoiv  eine  Beziehung  zu  schaffen.  Dafi  1  ursprunglich  ist,  kann  angesichts 
des  standigen  Sprachgebrauchs  des  Pis  (1  Cor  1  2  II  Cor  1 1  Phil  1 1)  nicht  bezweifelt 

werden,  zumal  das  Fehlen  von  iv  'Pioiiia  in  der  Ueberlieferung  seine  Parallelen  hat. 

Rm  1 16  fehlt  toIq  iv  'Pcoji^  in  G,  Eph  1 1  fehlt  iv  'Ecpiocp  SB  67,  auch  Origenes  (Cra- 
mer Catene  VI  102)  und  alte  Handschriften,  die  Basilius  kannte  (c.  Eunom.  II  19. 

1. 1  p.  254  f  Bened.),  lassen  es  weg  (vgl.  Dibelius  z.  St.).  Diese  gleichartigen  Er- 
scheinungen  fordern  eine  gleichartige  Erklarung:  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
haben  wir  hier  Spuren  alter  Textkorrektoren  vor  uns,  welche  den  paulinischen 

Briefen  hOheres  Ansehen  zu  verschafFen  glaubten,  wenn  sie  die  Anzeichen  Ort- 

licher  Begrenztheit  tilgten  und  die  Briefe  solchergestalt  „an  alle  Christen"  gerich- 
tet  sein  lielien.  Der  Muratorische  Fragmentist  (Z,  64  ff.)  mufi  ausdrucklich  beweisen, 
dafi  die  paulinischen  Briefe  trotz  ihrer  Einzeladressen  der  ganzen  Christenheit 

gelten.  Ziemlich  genau  entgegengesetzt  beurteilt  Zahn  in  Exkurs  I  zu  Rm  1 7  S.  615 

den  Text;  vgl  auch  vHarnack  in  Z.  f.  nt.  Wiss.  1902,  83  ff.  und  Marcion  «   162  *  ff. 

aytot  heilien  bei  Pis  die  Christen  vgl.  Exc.  zu  15  as.  Dafi  xuptou  'I.  X. 
von  aTio  abhangt,  nicht  etwa  von  7raxp6;  {=  unserm  und  des  Herrn  J.  Ch. 
Vater)  zeigt  I  Thess  1  i  ;  die  Formel  ist  sonst  stehend  am  Briefanfang. 

Vgl.  auch  vDobschiitz  Exc.  zu  I  Thess  1  i  S.  60.  8 — 15  Wie  es  in  antiken 
Briefen  iiblich  ist,  auf  den  Grufi  die  Versicherung  folgen  zu  lassen,  dafi 
man  fUr  den  Adressaten  betet  und  Gott  dankt,  so  findet  sich  auch  bei  Pis 

fast  regelmafiig  ein  dementsprechender  Uebergang:  es  fehlt  nur  in  Gal  (und 

I  Tim  Tit).  W^ie  weit  aber  die  paulinische  Innerlichkeit  sich  von  der  stereo- 
typen  Pormelsprache  der  Papyrusbriefe  entfernt,  ist  handgreiflich  s.  Wend- 

land  Literaturformen  413  f.  8  5:a  'I.  X.:  Christus  als  Vermittler  des  Dankes 
auch  7  25 ;  beruht  doch  das  gesamte  Verhaltnis  des  Christen  zu  Gott  auf 

seiner  unio  mystica  mit  Christus.  Zu  viel  interpretiert  aus  dieser  fast  formel- 
haften  Wendung  heraus  ASchettler  Die  paul.  Formel  Durch  Christus  S.  40  ff. 
Tiep:  hier  nicht,  wie  so  oft  im  hellenistischen  Griechisch  =  UTtep  (was  viele 

Zeugen  auch  dafiir  eingesetzt  bieten),  sondern  im  urspriinglichen  Sinne  'be- 
treffs':  der  Grund,  wofur  gedankt  wird,  folgt  mit  St:,  ev  okti)  xw  x6a[i(p  rheto- 
rische  Uebertreibung,  wie  I  Thess  1  s  £v  Twavti  toTcq)  vgl.  I  Cor  1  e  II  Cor  2  14, 
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eurer  aller  willen,    daB  von  eurem  Glaubigwerden  in  der  ganzen  Welt 

9  gesprochen    wird.    Denn    mein  Zeuge   ist   Gott,    dem    ich   mit   meinem 
Geiste  diene  auf  dem  Gebiete  (der  Verkundigung)  des  Evangeliums  von 

10  seinem  Sohne,    daB  ich  eurer  unablassig  jedesmal  bei  meinen  Gebeten 

11  gedenke  und  (ihn)  bitle,  ob  es  mir  wohl  endlich  einmal  gelingen  wird 
mit  Gottes  Willen  zu  euch  zu  kommen.  Denn  ich  sehne  mich  danach, 

euch  zu  sehen,  damit  ich  euch  etwas  an  geistiger  Gnadengabe  mitteilen 

12  kann  zu  eurer  Starkung,  das  heiBt  (besser  gesagt)  damit  ich  in  eurer 

Mitte  mit  Trost  gewinne  durch  den  Glauben,  den  einer  im  andern  — 

i3ihr  und  ich  —  erblickt,  Ihr  muBt  aber  wissen,  (Hebe)  Bruder,  daB 
ich  mir  (schon)  oft  vorgenommen  hatte  zu  euch  zu  kommen,  um  auch 

bei   euch    ebenso    wie   auch  bei  den  ubrigen  Heiden  einige  Frucht  zu 

H  haben,  aber  bis  jetzt  bin  ich  (immer)  daran  gehindert  worden.  Grie- 
chen   wie   Barbaren,    Weisen    wie  Ungebildeten  bin  ich   (ohne  Unter- 

15  schied)   verpflichtet,  deshalb   mein  Wunsch,    auch   euch   in   Rom   das 

elq  Tcavia;  Rm  16  19.  Ebenso  wie  natiirlich  auch  Ttavxoxe  in  v.  10  vgl.  Phil 
1  8  f .  I  Thess  1  2  II  Thess  1  3.  9  Anrufung  Gottes  als  des  Zeugen  der  Wahr- 
heit  8.  zu  9  1.  Xaxpeuo)  ev  Ttp  uveufxatt  jxou  wie  Phil  3  s  oi  TxveufiaTi  %-e<^ 
Xaipeuovxe;  instrumental,  vom  Organ,  mittelst  dessen  der  Gottesdienst  aus- 
geiibt  wird.  ev  x(b  euayyeXiw  wie  II  Cor  8  is  10  14  pragnant  gebraucht.  w; 
ist  im  Hellenistischen  mit  ox:  identisch,  also  keine  Feinheit  in  der  Wahl  des 

'wie'  statt  des  'dafi'  zu  suchen.  10  ri^rj  Tioxe  'endlich  einmal'  wie  Phil  4 10; 
vgl.  II  Clem.  13 1  a.otX^>oij  yj5y]  uoxe  |jiexavorjaa)|Jiev,  Epictet  III  24  9  oux 

dK0''(aka.y.z'.<30\it'^  "fjorj  tto^'  eauxou^;  vgl.  II  16  39  u.  o.  rpri  ist  fast  =  jetzt: 
so  besonders  in  den  Zauberpapyri :  der  beschworene  Geist  soil  kommen  "fjSr] 
rpri  xaxu  xax6  (s.  P.  Lond.  I  p.  97,410  p.  118,52)  vgl.  Deifimann  Licht  v. 

Osten*  359.  euoooOa^a:  hellenistisch  in  ubertragener  Bedeutung  wie  I  Cor  16  2 
'profitieren',  so  hier  'ob  es  mir  gelingt'.  III  Joh  2  'es  geht  gut',  LXX  sehr 
oft  ebenso.  Wenn  euo5.  hier  im  wortlichen  Sinne  gebraucht  ware,  miifite 

eXO-eiv  fehlen.  iv  x^  ̂ eXignaxi  x.  %•.  'innerhalb  des  Bereiches  des  Willens 
Gottes' = 'nach  Gottes  Willen'  s.  15  32  (vgl.  Kiihner-Gerth  II  1  p.  466°); 
es  ist  einfacher  Ausdruck  der  FrOmraigkeit,  wie  die  condicio  Jacobaea  (Jac 

4  16  vgl.  zu  I  Cor  4  19.  Deifimann  Licht  v.  Osten  '  175 10),  ohne  besonderen 
Ton  gesagt  (gegen  Zahn).  11  yap  kaum  noch  begriindend,  sondern  Weiter- 
fUhrung.  Das  yipia\ioi  Twveujiaxixov  kann  nicht  dieser  Brief  selbst  sein  (so 
Heinrici  liter.  Charakter  d.  nt.  Schriften  62),  sondern  etwas,  was  er  bei 
seiner  erhoiften  Anwesenheit  personlich  geben  will:  also  hier  in  erster  Linie 
geistgewirkte  Predigt.  Ueber  den  urafassenden  Inhalt  des  Wortes  X'^tpcana 
8.  I  Cor  12.  12  Hat  Pis  schon  durch  das  xt  in  v.  11  seine  Hoflfnung,  von 
•ich  au8  autoritativ  den  Rbmern  etwas  zu  bieten,  bescheiden  beschr^nkt. 
so  geht  er,  um  ja  nicht  mifiverstanden  zu  werden,  als  wolle  er  allein  der 
Qebende  sein,  im  folgenden  einen  Schritt  weiter  und  korrigiert  sich  geradezu. 

Der  Inf.  ou|i7iapaxXr;{)-fjvat  ist  nicht  parallel  zu  toeiv  0|Ji(i;  abhilngig  von  im- 
TEO^,  aber  auch  nicht  vUllig  parallel  zu  oxTjp:x^'^vat  und  von  d^  abhJingig 
—  <Us  gftbe  den  schiefen  Gedanken :  ich  will  euch  etwas  mitgeben,  damit 
wir  nnf  gegenieitig  erbauen  —  sondern  mit  briefstilmiifiig  laxer  Konstruk- 
tion  nur  beeinflufit  (attrahiert)  durch  das  atr^pcxO-fjvac,  welches  es  korrigieren 

soil  (zu  ergftnzen  also  etwa  pouXofxat):  korrnkt  mUfite  es  heifien  I'va  auv- 
TUtpxiXi^G)  .  xoOt6  ioxcv  zur  EinfUhrung  der  Korrektur  eines  eben  getanen 
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Ausspruches  (wie  unser  'das  heifit') ;  ahnlich  7  is ;  andere  Selbstkorrekturen 
II  Cor  8 17  1132  Gal  I7  I  Thess  Is.  13  oO  •9£X(d  &e  u(xa;  ayvoetv  bei  Pis 
beliebte  Wendung  (11 25  I  Cor  10 1  12  1  II  Cor  Is  I  Thess  4  13).  Man  kann 
die  Satzkonstruktion  fiir  korrekt  erklaren,  wenn  man  xaJ  exwXuO-rjv  axp^  xoO 
oeOpo  als  Parenthese  fafit.  Naturlicher  ist  es,  den  Hauptsatz  bis  oeOpo  fort- 

gefiihrt  zu  denken  und  I'va  Tiva  xapTiov  oyjh  usw.  als  stilistisch  ungeschickt 
nachschleppenden  Satzteil  zu  nehmen:  der  Briefschreiber  ervvartet  vom  guten 
Willen  des  Lesers,  dafi  er  richtig  bezieht  —  wir  machen  es  in  unsern  Brie- 
fen  genau  so.  dbsi'-^iQi  nennen  sich  die  Christen  mit  Vorliebe:  die  seit  dem 
III  Jh.  zuriicktretende  Bezeichnung  hat  sich  rudimentar  bis  in  die  Gegen- 
wart  gehalten.  Angebahnt  ist  der  Sprachgebrauch  schon  in  judischen,  findet 
sich  auch  gelegentlich  in  heidnischen  (ADieterich  Mithrasliturgie  149  f.  Lie- 
benam  Rom.  Vereinswesen  185.  Wissowa  Rel.  u.  Kult.  d.  Romer^*  561.  Poland 
Griech.  Vereinswesen  54  f.)  und  judaisierenden  (die  efaTtoiTjxai  doeXcpoi  ae^o- 
(xevot  {)e6v  T^itatov  auf  der  Krim  bei  Latyschew  Inscr.  Pont.  Eux.  II  449 fF. 
Lietzmann  Z.  f.  wiss.  Theol.  55,  121)  Kultgemeinden.  Die  Neigung  der  Dia- 

tribe (z.  B.  Epictet  vgl.  Index),  den  Brudernamen  zu  erweitern,  hat  schwer- 
lich  auf  die  christliche  Sitte  Einfluli  gehabt.  Schon  die  altesten  Bestandteile 
des  evangelischen  Berichtes  haben  aoeXcpo;  im  weiteren  Sinne  (so  Me  3  S5 
par.  Mt  5  22—24.  47  7  3—5  par.  18  is.  21.  85  par. ;  ferner  Mt  23  s  25  40  28  10 
Lc  14 12  22  32).  Pis  braucht  das  Wort  so  schon  I  Thess  1  4.  Vgl.  Harnack 

Mission  I*  417.  xapTiov  Sap.  3  is:  Pis  will  in  der  romischen  Gemeinde  das 
Evangelium  verkiindigen  „ebenso  wie  er's  bisher  in  den  Ubrigen  heiden- 
christlichen  Gemeinden  getan  hat"  d.  h.  wo  noch  keine  Gemeinde  war,  hat 
er  durch  seine  Predigt  eine  gegriindet:  einer  bereits  bestehenden  gegeniiber 

komrat  natUrlich  nicht  nur  das  „Starken"  (v.  11)  durch  innere  Wirksamkeit, 
sondern  ebenso  das  Vermehren  durch  Predigt  an  die  Heiden  in  Betracht. 

Die  Parallele  (xaO-w;)  ist  cum  grano  salis  zu  verstehen  s.  zu  v.  15.  14  ocpec- 

XexT];  d\ii  heifit  bei  Pis  einfach  'ich  bin  schuldig,  ich  mufi'  vgl.  Rm  8 12 
15  27  Gal  5  3,  ohne  Betonung  des  bildlichen  Charakters  der  Redensart  (also 

nicht  'ich  bin  Schuldner') ;  zur  Sache  vgl.  I  Cor  9  le.  15  oOxwg  'so  wie  die 
Sache  liegt',  hier  'dementsprechend'  ahnlich  6  n  ;  Apoc  3  le  'so  aber'.  x6  xax' 
£{i£  Tcp69u[iov  sc.  eyevexo.  Die  Umschreibung  des  Genitivs  durch  xaxa  c.  ace. 
seit  hell.  Zeit  ganz  gelaufig  vgl.  Act  18  is  26  3  Eph  lis  u.  o.  s.  WSchmidt 
de  Fl.  Josephi  elocutione  p.  390  (Fleckeisens  Jahrb.  Suppl.  XX  4),  Rader- 
macher  Gram.-  139.  x6  7rp6d-u(xov  =  1^  npo%-u\i'.cc  z.  B.  Jos.  Ant.  IV  8  is. 
Ill  Mace  5  26.  Martyr.  Pionii  21 1.  Dafi  man  nicht  xb  xax'  i\ie  fiir  sich  neh- 

men und  ubersetzen  kann  „unter  diesen  Umstanden  ist,  wenigstens  soweit 

es  auf  mich  personlich  ankommt,  Bereitwilligkeit  vorhanden"  (Kiihl),  zeigt 
sich  sofort,  wenn  man  diese  angeblich  parenthetischen  Worte  weglafit:  oux(i)(; 
Tipo^ufiov  (eyevexo)  heifit  nichts :  es  fehlt  zum  mindesten  x6  oder  x6  e{i6v, 

d.  h.  eben  das,  was  x6  xax'  epie  bei  richtiger  Konstruktion  enthalt.  Die  von 
manchen  Exegeten  fiir  Urtext  erklarte  Lesart  westlicher  Zeugen  (D,  vg-Hss., 
G'-'^  hat  GFl  statt  GN  verschrieben,  g  liest  in)  ev  u{iiv  ist  tendenziose  Kor- 
rektur  (s.  Exe.  zu  1 7) :  der  Bearbeiter,  welcher  xot;  ev  Ta)|jn[]  strich,  fiigte 
Iv  vor  ufitv  ein;  allein  G  hat  diesen  Text  bewahrt.  Die  Bedeutung  dieser 
ganzen  Einleitung  tritt  nur  dann  ins  rechte  Licht,  wenn  man  15  14—24  dazu 
nimmt.  Pis  hat  sich,  obwohl  Heidenapostel,  bisher  von  jeder  Gemeinde  fern- 
gehalten,  die  er  nicht  selbst  gegriindet  hat  (15  20)  'um  nicht  auf  andrer  Leute 
Grund  zu  bauen'.  Der  Gemeinde  der  Welthauptstadt  gegeniiber  wird  er  zum 
erstenmal  seinem  Prinzip  untreu  —  begreiflich  genug!  Daher  das  Bediirfnis, 
seinen  Schritt  genau  zu  motivieren,  daher  die  uns  fast  iibertrieben  scheinende 
Bescheidenheit  1 12,  daher  aber  auch  die  Schiefheit  der  Parallele  mit  seinem 
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iG  Evangelium  zu  verkundigen.  Denn  ich  schame  mich  des  Evangeliums 

nicht :    ist  es  doch  eine  gottliche  Kraft,    (die)  zum  Heile  (fuhrt)  jeden, 
17  der  da  glaubt,  den  Juden  in  erster  Linie  wie  den  Griechen.  Denn 

Gottes  Gerechtigkeit  aus  Glauben  zu  Glauben  wird  in  ihm  offenbart. 
In  ihm  erfullt  sich  das  Schriftwort  >Der  aus  dem  Glauben  Gerechte 

»wird  leben.c 

18  (Bisher)  namlich  wird  (lediglich)  Gottes  Zorn  -vom  Himmel  her 
offenbart  uber  jede  Gottlosigkeit  und  Ungerechtigkeit  der  Menschen, 

welche   die  Wahrheit    in    (den  Fesseln    der)   Ungerechtigkeit   gefangen 

10  batten.    Denn   was  von   Gott  erkennbar  ist,  das  ist  unter  ihnen  offen- 

20  bar,  weil  Gott  selbst  es  ihnen  offenbart  hat:  seine  unsichtbaren  Eigen- 

bisherigen  Wirken  1  i3  und  die  Unmoglichkeit  fiir  den  Exegeten,  prazise  zu 
sagen,  was  Pis  in  Rom  will  und  was  er  nicht  will ;  er  sagt  es  eben  nicht 
klar  und  kann  es  auch  nicht.  Die  Schwierigkeit  liegt  in  der  Situation  des 
Pis,  nicht  in  eigenartigen  Verhaltnissen  der  romischen  Gemeinde  begriindet. 
16  das  uns  zunachst  befremdende  oux  £Tcaiaxuvo|j,a:  wird  durch  v.  u  ver- 

standlich.  Pis  schamt  sich  nicht,  vor  den  "EXXrjves  und  aocpot  zu  predigen, 
was  ihnen  als  jxtopia  erscheinen  mufi  s.  I  Cor  1 22.  23.  o6va(jiis  eii  awtvjpiav 

wie  10  4. 10  II  Cor  7  10  jXETavoia  tic,  a(oir}p''av  sc.  ayouaa.  Die  voile  Parallele 
in  I  Cor  1  is  vgl.  24  f.  zeigt,  dafi  es  nicht  angeht,  nach  Analogie  der  Zauber- 

papyri  o6va|x:?  (e?;  atotrjpiav)  als  „Rezept,  Anweisung  (zur  Genesung)"  zu  ver- 
stehen  (JWeifi  Z.  f.  evang.  Rel.  Unterr.  20,  24.  ADieterich  Mithrasliturgie  46). 
Was  Pis  unter  awxrjpta  versteht,  lassen  die  meisten  Stellen  unentschieden  :  aber 
JL32l_(und  Phil  1  19)  zeigt  deutlich,  dafi  sie  erst  in  der  Zukunft  sich  ver- 
wirklichen  wird,  bei  der  Parusie  des  Herrn,  als  Errettung  im  Endgericht 

(vgl.  I  Cor  3  16  5  6~^m  5  9),  wenn  die  Feinde  der  anthXeia,  anheimfallen  PTiIl 1  28 :  naturlich  kann  die  awirjpia  bei  dieser  Anschauung  gelegentlich  sehr 
gut  auch  als  gegenwartiges  Gut  behandelt  werden  II  Cor  6  2  (Rm  824),  weil 
der  Christ  sie  im  Prinzip  jetzt  bereits  besitzt.  Ttpwtov  ist  eine  faktisch  wert- 

lose  (vgl.  3  1  ff.)  Konzession  an  das  'auserwahlte  Volk  Gottes'.  Marcion  (nach 
TertuUian  c.  Marc.  V  13  p.  619  8  Kroymann,  vHarnack  Marcion^  102*;  liefJ 
TipWTov  hier  aus,  natUrlich,  weil  ihm  die  Bevorzugung  des  Juden  mififiel: 
also  ist  das  Pehlen  von  Trpwxov  in  G  wiederum  marcionitische  Korrektur, 
die  (vgl.  Exc.  zu  1 7)  auch  in  figyptische  Codices  (B)  Ubergegangen  ist.  Dieser 
Tatbestand  beseitigt  die  an  sich  mogliche,  auf  I  Cor  1 24  sich  stiitzende 
Vermutung,  das  Fehlen  sei  hier  Urtext,  und  Trpwtov  bei  der  Mehrzahl  der 
Zeugen  in  unserer  Stelle  aus  2  9.  10  interpoliert.  Vgl.  iibrigens  II  Cor  8  6 

iavxobi  JSwxav  Tipwxov  x<[>  xupc'q)  xaJ  (in  zweiter  Linie)  T^}itv.  "EXXyjvi  natiir- 
lich  hier  =  Heide  (wie  3  0)  nicht  wie  v.  i4.  WOtto  in  Philol.  Wochenschrift 
1926,  40  f.  Zahn  z.  St.  und  Einl.  I  §  21  A.  4  erklart  nach  Act  2620  Euseb 

Eel.  proph.  Ill  20  'fUr  Juden  und  Griechen  in  erster  Linie'  sc.  dann  erst 
fUr  die  Ubrigen  Heiden.  Das  ist  sprachlich  nicht  notwendig  (die  Paral- 
lelen  beweisen  nichts,  weil  da  noch  andere  Glieder  folgen,  was  eben  hier 

nicht  der  Pall  ist)  und  ergttbe  einen  singulttren  Gedanken  statt  eines  ge- 
Itlufigcn  und  speziell  durch  I  Cor  1  34  belegten.  17  nennt  Thema  und  Text 
der  folgenden  Predigt.  Das  Wort  Scxacoauvr]  ̂ coO  hat  fUr  Pis  eine  schillernde 
Doppelbedeutung  :  es  bezeichnet  die  gttttliche  Eigenschaft  der  QixacoouvTj  und 

die  dem  Memchea  geschenkte  GotteBgabe  der  5cxatoa6v>i~(vgl-  8  26):  nur  aus dem  i^usanimenbang  ist  ersichtlich,  welche  Seite  jeweils  die  starker  betonte 
itt;  Tgl.  Exc.  zu  10  8.  Man  kUnnte  den  Oedanken  des  Pis  hier  etwa  so  ura- 
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schreiben:  Jie  gottliche  Eigenschaft  der  Gerechtigkeit  offenbart  sich  voll- 
kommen  nur  im  Bereiche  des  Evangeliums,  da  Gott  dem  Sunder  auf  Grund 

des  Glaubens  die  Gottesgerechtigkeit  schenkt.  Es  ist  eben  fiir  Pis  wesent- 
lich,  dafi  er  die  OLxaLoauvTj  Gottes  nicht  in  dem  iiblichen  (judischen)  Sinne 
der  Formalgerechtigkeit  fafit,  sondern  dariiber  hinaus  auch  die  gottliche 

BarmTierzigkeit  in  diese  Bezeichnung  einbegreift,  m.  a."W.  dafi  er  erkannt 
hat,  dafi  Gott  nicht  „gerecht"  ist  wie  ein  Mensch,  sondern  dali  seine  „Ge- 
rechtigkeit"  iiber  menschliches  Mafi  hinausgeht.  So  kann  v.  is  (4 15)  opyr] 
•9eoO  einen  direkten  Gegensatz  gegen  Sixaioauvrj  ̂ eou  bilden  vgl.  zu  826. 
ex  nhxBiiic,  eig  tooxiv  :  ahnliche  Wendungen  II  Cor  2  le  (s.  zu  d.  St.)  3  is 
4  17 ;  die  Formel  £x  —  d<;  scheint  eine  stufeaweise  Erreichung  des  Ziels 
auszudriicken;  hier  also  ̂ a,ui  Grund  von  Glauben  und  hinfiihrend  zu  noch 

hoherera  Glauben,  von  einer  Glaubensstufe  zur  andern''.  Aber  gemeint  ist 
die  FormerTiier  docE  hur  rhetorisch:  der  Begriflf  ex  Titoiew;  soil  durch  sie 
stark  hervorgehoben  werden.  Die  Stelle  Hab  2  4  lautet  in  LXX  6  ce  S-xaco? 

ex  Tio'axecbs  [xou  T^ipexai,  Hebr  10  as  wird  sie  in  gleicher  Verkiirzung  zitiert. 
Da  Pis  die  Stxa'.oauvrj  ex  Tiiatew;  aus  dem  AT  belegen  will,  so  hat  er  S'ixaioi; 
mit  ex  Tit'axews,  nicht  mit  I^Tfjaexac  verbunden.  Im  bab.  Talmud  Makkot  24  * 
wird  ein  Ausspruch  des  Rabbi  Nachman  ben  Isaak  (um  350)  zitiert,  der 

Hab  2  4  als  Zusammenfassung  aller  Gebote  ansieht:  ob  aber  der  'Glaube' 
hier  'Gottvertrauen'  oder  'Bekenntnis  zum  Monotheismus'  ist,  bleibt  unklar: 
s.  Billerbeck  542  f.  und  anders  Foot  Moore  Judaism  237.  Vgl.  unten  im  Exc. 
zu4  25.  18 — 3,  20  schildert  den  Zustand  vor  der  Verkiindigung  des  Evan- 

geliums, wo  sich  die  gottliche  Gerechtigkeit  nur  als  Zorn  und  Straf gerechtig- 
keit gegenliber  der  menschlichen  Ungerechtigkeit  ofFenbaren  konnte.  18  Die 

Wiederholung  von  a;:oxaAu7ixexa'.  zeigt  scharf  die  Ankniipfung  an  v.  17.  'Opy?) 
■8-£qO  ist  die  Reaktion  Gottes  gegen  den  Ungehorsam  der  Menschen,  die  als 
dauernd  in  der  Vblkergeschichte  tatige  Wirkung  oder  als  apokalyptische 
Gerichtserscheinung  (2  5)  gedacht  wird ;  vgl.  MPohlenz  Vom  Zorne  Gottes 
10  flf.  ̂ eoO  fehlt  bei  Marcion  und  minusc.  47.  yap  hier  wie  oft  einfache  Ueber- 
gangspartikel,  es  wird  nichts  begriindet,  sondern  die  Auseinandersetzung 

hebt  an.  Der  Zusatz  von  xoO  d-eou  hinter  dXTj9-e:av  ist  eine  seit  Hippolyt 
de  antichristo  64  (p.  45  3  Achelis)  gelegentlich  im  Abendland  auftauchende, 

auch  in  Vulgatahss.  begegnende  Korrektur  nach  1 25.  xaxexe'.v  (ev  xtv:)  =  (in 

etwas)  'gefangen  halten'  (wie  P.  Oxy.  I  65  3. 5  Epictet  IV  1,  147),  dann 
'bedriicken,  niederhalten',  so  hier  und  7  6  ;  ahnlich  oft  in  Zaubertexten  vgl. 
Deifimann  Licht  v.  Osten^  260.  S.  auch  Norden  Agnostos  Theos  63  f.  19  In 
xaxe^eiv  liegt  der  Begriff  der  beabsichtigten  Gewalttat.  Gegen  den  unaus- 
gesprochenen  Einwand,  die  Menschen  handelten  so  aus  Unwissenbeit,  wendet 

sich  der  folgende  Satz  oCo  usvv.  x6  yvwaxov  hier  korrekt  'das  Erkennbare', 
wahrend  sonst  yvtoaxo;  im  NT  'bekannt'  heifit.  vooujxeva:  Plato  Republ. 
VI  507  ̂   xa  fjiev  or]  dpxa^'oci  ̂ ajAev,  voeiaO-at  5'  ou,  xa;  5'  au  ioeas  voetoxJ-a: 
|X£v,  6paa9'at  5'  ou.  Das  ev  auxoCg  kann  meinen  'in  der  Menschheit'  (so  Uebers.) 
oder  'im  Innern  der  einzelnen  Menschen',  so  dali  auf  v.  20  vooujjieva  hinge- 
deutet  wird  (so  Kiihl).  Mit  7]  xe  ist  (stilistisch  schleppend  wie  in  v,  13)  an- 
gehangt,  was  im  besonderen  unter  xa  dopxxa  zu  verstehen  ist.  20  Zum 

Gedanken  vgl.  Ps.Aristoteles  (Stoiker  des  I  Jh.  p.  c.)  de  mundo  6  (I  399''  22 
Bekk.  vWilamowitz  Griech.  Lesebuch  II  196 11)  xaOxa  xp^  ̂•^'-  ̂ ^P-  ̂ £&0 

Siavoeia^ac  .  .  .  bioxi  Tiaarj  ̂ vtjxt^  cpuaei  y£'/6[itvoi  aS-ewpr^xos  a;:'  auxwv  xwv 
epywv  {Jewpetxa:,  Stoiker  bei  Diels  Doxographi  p.  292  f.,  ahnlich  Cicero  Tus- 
cul.  I  28  68—70  und  (nach  Chrysipp)  de  natura  deor.  II  6  is  III  10  25f.  und 
Philo  legum  allegor.  Ill  97  ff.  p.  107  f.  M.,  de  praemiis  et  poenis  p.  414  38ff. 
de  spec.  leg.  I  30  f.  p.  216  M.  Clemens  Alex.  Strom.  V  6,  2  p.  329  Stahlin, 
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schaften  und  seine  ewige  Macht  und  Gottlichkeit   kann   man   ja  doch 

seit  der  Weltschopfung  an  dem  Geschaffenen  mit  (den  Augen)  der  Ver- 
21  nunfl  erblicken,  so  daB  sie  keine  Entschuldigung  haben.  Denn  ob- 
wohl  sie  Gott  kannten,  haben  sie  ihn  nicht  als  Gott  geehit  oder  (ihm) 
Dank  gesagt,  sondern  sind  in  ihren  Gedanken  auf  Nichtigkeit  verfallen 

22  und  ihr  unverstandiges  Herz  ist  finster  geworden.    Wahrend    sie    sich 
23  einbildeten  weise  zu  sein,  warden  sie  zu  Toren  und  vertauschten  die 

Herrlichkeit  des  unverganglichen  Gottes  mit  dem  Abbild  der  Gestalt 

des  verganglichen  Menschen  und  von  Vogeln  und  VierfuBlern  und  Ge- 
24  wurm.  Darum  hat  sie  Gott,  (verstrickt)  in  die  Begierden  ihres  Herzens 

(wie  sie  waren),  dahin  gegeben  in  Unreinheit,  daB  ihre  Leiber  an  ihnen 

25  selbst  geschandet  wurden,  weil  sie  die  gottliche  Wahrheit  mit  der  Luge 
vertauscht  und  Verehrung  und  Dienst   der  Schopfung   erwiesen  haben 

26  an  Stelle  des  Schopfers  —  gepriesen  sei  er  in  Ewigkeit,    Amen  !    Des- 

Sap.  13 1—9  (besonders  13  5  ex  yap  [ieyeO-ou;  xa:  xaXXovfjs  xTiaiJiaiwv  dva- 
Xdyw^  6  yeveacGupyos  auTwv  d-etopetxa'..  Weitere  Stellen  bei  Wetzstein  z.  St. 
und  Stoicorum  vet.  fragm.  ed.  vArnim  II  1009  ff.  PWendland  Philos  Schrift 
iiber  die  Vorsehung  S.  14  3  und  die  Ausfiihrungen  S.  9 — ^16.  Geffcken  Zwei 
griech.  Apologeten  170,  HDaxer  Romer  1,  18 — 2,  10  im  Verhaltnis  z.  spat- 
jUd.  Lehrauffassung  S.  11  if.  Pohlenz  Getting.  Gel.  Anz.  1913,  640  ff.  Frid- 
richsen  Z.  f.  nt.  Wiss.  17,  161  ff.  Dafi  die  Heiden  bewufit  (v.  as)  die  Thora 
verworfen  haben  (Billerbeck  38  ff.  Foot  Moore  Judaism  1,  277  ff.  453)  und 
zur  Strafe  dafiir  immer  tiefer  in  Laster  versunken  sind,  ist  echt  jiidische 

Anschauung  vgl.  besonders  Sap.  14  22  ff.,  Bousset  Rel.  d.  Judentums  ^  305  ff., 
Daxer  Romer  1,  18  usw.  S.  17  ff.  Die  bei  Billerbeck  63  f.  verzeichneten  rab- 
binisch en  Stellen  haben  eine  andere  Spitze.  dvaTioXoyTjxou; :  ebenso  Sap.  13  8 

in  verwandtem  Zusammenhang  uaXiv  0  ou5'  auTot  ouyyvwaxoL  Gottes  Ge- 
rechtigkeit  wiirde  es  ja  nicht  entsprechen,  die  Menschen  zu  strafen,  wenn 
sie  eine  triftige  Entschuldigung  hatten  (vgl.  3  d).  Also  ist  wesentlich  der 
Nachweis,  dali  die  Menschen  keine  Entschuldigung  haben ;  dieser  wird  im 
Folgenden  gefUhrt,  wie  auch  2  1  nachdriicklich  betont.  Vgl.  Philo  leg.  alleg. 

I  35  p.  50  M.  21  Anspielung  auf  Ps  93  11  Sap  11  15.  |xaxaioOa\)-a:  nur  hier 
und  LXX  (IV  Reg  17  is  Jer  2  6  Judith  6  8  u.  o.).  [xdiacot  sind  speziell  die 

G(5tzen  8.  IV  Reg  17i6— Jer2B  Amos  2  4.  eOxap'-oteiv  mit  Ace.  der  Person 
ist  selten:  Dittenberger  Syll. '  III  11724:  oder  ist  es  hier  absolut  gebraucht 
Oder  auT^)  aus  w;  ̂ eov  zu  entnehmen?  (WBauer  Worterb.  s.  v.)  23  dXXd- 
^cc',  £v  wie  v.  26  *vertauschen  mit'  an  sich  kein  Hebriiismus  vgl.  Radermacher 
Gramm.  ̂   125 :  die  Entstehung  der  Konstr.  zeigt  Soph.  Ant.  945  'Danae 

mufite  oupaviov  cpwg  aXXa^a:  ev  xaXxoSeiot?  auXai;':  so  v.  24;  hier  war  Ps  105  20 
das  Vorbild;  y.xl  yjXXd^avTO  ttjV  od^av  auT(I)v  ev  6|iotd)|xaTL  |i6axoi>  eai)ovT05 
X6pTOV.  Zum  Gedanken  vgl.  Philo  de  ebrietate  110  p.  374,  de  soraniis  I  77 

p.  632.  86§a  hier  nur  'die  Herrlichkeit'.  iv  6|jL0'.a)|iaTC  ziv.O'^oi :  nicht  'sie  haben 
die  echte  Gottesvorstellung  mit  einem  Wahngebilde  vertauscht,  welches  seine 
Gestalt  entlehnt  (6|A0t(i)|ia)  den  nach  Menschen-  und  Tiermodellen  geformten 

Otttzenbildern  (etxwv)'  sondern  'an  die  Stelle  des  Wahren  (der  Herrlichkeit 
Oottes)  haben  sie  die  wesenlosen  Gbtzengestalten  (6no(n)[xa)  gesetzt,  die 

nach  den  Forraen  des  Menschen-  und  Tierleibes  (eixwv)  gebildet  sind'  vgl.  26. 
Aebnlicher  Pleonasmus  Dittenberger  Or.  inscr.  I  383  27  ff.  (Jtopcpfj;  etxova; 

{rs:  die  Gtttterbilder)  Kavioia  xix^T^  ̂x.0(3\i^}^aa.i  vgl.  eo.  24  Stilistisch  beachtens- 
wert  die  parallelen  Satzanfiinge  (S'.6  7capi$o)Xtv)  v.  s4.to.  as  ohne  entsprechende 
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Steigerung  oder  Weiterfiihrung  des  Gedankens.  25  vielleicht  nicht  'die  von 

Gott  geoifenbarte'  sondern  'die  in  Gott  bestehende  Wahrheit'  d.  h.  statt  des 
wahren  Gottes  verehren  sie  erlogene  Gotter.  Ebenso  wie  (j^eOSo;  hier  der 

Liigengott  selbst  ist  (vgl.  Jer  13  25)  so  ist  auch  aXV^O-eta  loO  d-eou  nur  anderer 
Ausdruck  fiir  aXyjO-Yj?  •S-eo; ;  aber  das  Wort  ist  unbestimmt  und  mehrdeutig. 
Aehnlich  Gal  2  5.  14  dXY]d-£:a  toO  euaj'YEXtou.  Vgl.  Philo  vita  Mos.  II  171 
p.  161  xov  (xXri^-fi  •iJ'Sov  xaxaXoTiovxes  xoug  ̂ ^euSwvufjioui;  eSrjfiCoupyrjaav  cpO-ap- 
xatg  xod  yevyjxai;  oua:aci;  xyjv  xoO  dcpO-apxou  xat  dyevTjXOU  7ip6aprja:v  enicpr]|jit- 
aavxe;.  de  ebrietate  109  p.  374.  Henoch  99  6—9- 

Die  PoLEMiK  des  Pis  bewegt  sich  durchaus  in  den  von  der  stoischen  Dia- 
tribe gewiesenen  Bahnen,  die  uns  in  ihrer  judaisierten  Form  aus  der  Sapientia, 

Philo,  Josephus  und  den  Sibyllinen  bekannt  sind:  vgl.  die  Stellen  bei  Wendland 
Die  Therapeuten  p.  706  ff,  (Fleckeisens  Jahrb  Suppl.  XXII  6)  Die  besonders  nahen 

Beriihrungen  zwischen  Pis  und  der  Sapientia  erOrtert  Grafe  in  Theol.  Abh.  Weiz- 

sScker  gewidmet  S.  270—274.  Norden  Agnostos  Theos  128  ff. :  'es  kann  m.  E.  nicht 
zweifelhaft  sein,  dafi  es  diese  Stelle  Sap  12  27  ff.  ist,  die  Pis  in  seiner  Weise,  zwar 

abhangig  von  einer  Tradition,  aber  diese  mit  seinem  eigenrichtigen  Willen  mei- 

sternd,  paraphrasiert  hat';  vgl.  ebenda  25  f.  Aus  den  christlichen  Apologeten  no- 
tiert  Geffcken:  Athenagoras  13.  19,  Ps.  Melito  2,  Clemens  Alex.  Protrept.  V  [wozu 
jetzt  Stahlins  Anmerkungen  S.  48  fif.],  Arnobius  III  35,  Laetantius  div.  inst.  II  5, 
Firmicus  Mat.  I  2  u.  a.  Ueber  widernatiirliche  Laster  Aristeas  ep.  152.  Philo  vita 
contempl.  p.  480.  Sibyll.  II  73,  III  185  596.  764,  IV  34,  V  166.  387.  Slav,  Henoch  X 
p.  13  Bonw.  Test.  XII  Patr.  Levi  17.  Phocylides  3,  sowie  1  Cor  6  9  I  Tim  1  10  Di- 
dache  2  Barnabas  19  4.  S.  auch  Euseb  Theophanie  hrsg.  Grefimann  S.  XIV  flf  XXV. 

Wendland  Kultur^  244.  202.  Bousset  Judentum'  30?.  HDaxer  ROmer  1,  18-2,  10 
im  Verhaltnis  zu  spatjudischer  Lehrauffassung  (Rostock  Diss,  theol.  1914)  hat  in 

der  Nachfolge  ASeebergs  den  ansprechenden  Versuch  unternommen,  diese  gesam- 
ten  Ausfiihrungen  des  Pis  aus  einem  spStjudischen  in  mancherlei  Forraen  vi^eitver- 
breiteten  Katechismus  abzuleiten :  woraus  sich  dann  die  Parallelen  bei  Philo,  Sap. 
u.  a.  ebenso  wie  der  stoische  Einschlag  ungezwungen  erklaren  wurden.  EWeber 

(Die  Beziehungen  von  Rm  1—3  zur  Missionspraxis  des  Pis)  will  alle  diese  Darle- 
gungen  als  Ergebnis  der  Missionserfahrung  des  Apostels  verstanden  wissen,  wobei 
die  zweifellos  vorhandenen  literarischen  Parallelen  doch  zu  kurz  kommen. 

Das  Verbum  ae^xt^EaS-ai  fiir  ae^eaS-ac  selten,  dagegen  die  Ableitungen 
oePaa|x6s  usw.,  vor  allem  iSepaaxo;  =  Augustus  sehr  haufig.  Tiapa  xov  xxtaavxa 

der  Sinn  deutlich  'statt  des  Sch.':  diese  Bedeutung  des  Tiapd  erklart  sich 
vollig  aus  dem  Gebrauche  Lc  13  2.4  Rm  12  3  14  5  'mehr  als'  (urspr.  'vorbei 

an'):  so  Aristeas  ep.  139  'die  Juden  verehren  xov  (jiovov  ̂ eov  Tiap'  0X73 v  xtjv 
xxcaiv',  vgl.  ebenda  134  udvxe?  oi  Xonzol  nap'  "hv-^i  dcvHpwjio:.  Plut.  terre- 
striane  an  aquatilia  etc.  36  p.  984*'  xw  SsXcptvi  Tcapa  uavxa  xa:  fi6v(p  .  .  u;iap- 
X£-  =  unter  Ausschlufi  aller  anderen  Tiere.  Eine  ahnliche  Doxologie  am 
Ende  einer  Periode  noch  9  5,  eingeschoben  II  Cor  11  31.  Hier  nach  jiidischer 

Sitte  als  'Euphemismus'  ausgesprochen,  weil  vorher  von  Entehrung  Gottes 
die  Rede  ist,  vgl.  Bousset  Judentum  •*  813  s.  dc,  xou;  aiwva?  durch  LXX 

gelaufig  gewordene  Nachbildung  von  cabii?'? :  die  griechische  Formel  im 
Singular  Dittenberger  Or.  inscr.  I  332  32  xa:  xrjV  paatXeiav  auxoO  (des  At- 
talus)  o:a(Ji£V£iv  d<;  xov  dnavxa  atwva  vgl.  194  32  88843.  LeBas-Waddington 
Voyage  III  n.  1482.  1504.  26  Tiaflr]  axcfx^ag  =  rA^ti  axijia  wie  v.  4  TtveO|Jia 
aytwauvrj;:  sie  schanden  iibrigens  nicht  nur  in  den  Augen  des  Juden:  vgl.  Wet- 
steins  Stellensammlung  aus  heidnischen  Autoren  zu  diesem  Vers  (II  p.  24  f.), 
aber  Pis  reflektiert  natiirlich  hier  darauf  nicht.  Die  Schilderung  selbst  hat 
ihre  Parallelen  bei  Philo  de  Abrahamo   135  p.  20  f.,    de  specialibus  leg.  Ill 

Handbuch  z.  Ji'euen  Test.  8:  Lietzmaun.  3.  Aufl.  3 
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halb  hat  sie  Gott  in  entehrende  Laster  dahingegeben :  ihre  Weiber 
haben  den  naturlichen  Geschlechtsverkehr    mit    dem  widernaturlichen 

27  vertauscht,  und  ebenso  haben  die  Manner  den  naturlichen  Verkehr 

mit  dem  Weibe  aufgegeben  und  sind  in  ihrer  Begierde  gegen  einander 

entbrannt:  Manner  treiben  mit  Mannern  Unzucht  und  empfangen  (so) 

den    gebuhrenden  Lohn    fur   ihre  Abirrung    (von   der   wahren   Gottes- 
28  erkenntnis)  an  sich  selbst.  Und  sintemal  sie  es  nicht  fur  notig  hielten 

die  Gotteserkenntnis  zu  bewahren,  hat  sie  Gott    in   nichtigen  Sinn  da- 

29  hingegeben,  so  daB  sie  das  Ungebuhrliche  tun,  erfullt  von  jeglicher  Unge- 
rechtigkeit,  Schlechtigkeit,  Habsucht,  Bosheit,   voll   Neid,   Mord,  Zank, 

soTrug,    Arglist,    Ohrenblaser,    Verleumder,     GottverhaBte,    Gewalttater, 

31  Hoffarlige,  Prahler,  Untaten  erfindend,  den  Eltern  ungehorsam,  unver- 

37  ff.  p.  306,  ibid.  II  50  p.  280  M.  XP*^^^^  sc.  durch  den  Mann;  XP'^^'S  ̂ ^^ 
Geschlechtsverkehr  ganz  gelaufig.  xyjv  dcXTjjioauvrjv  nicht  abstrakt,  sondern 
=  opus  obscoenum  wis  Philo  legum.  alleg.  II  66  p.  78  Tf]^  .  .  avataxuvTia? 

7tapa6e:y|xaTa  a.1  6!.a-/ri\Loa()ya.i  tzAoxi,  cf.  Ill  158  p.  118.  Geschlechtliche  Aus- 
schweifungen,  namentlich  widernaturliche,  warden  in  den  religios  gesinnten 
Kreisen  des  Judentums  so  gut  wie  vollig  gefehlt  haben  s.  Aristeas  152:  darin 

unterscheidet  sich  eben  der  Jude  vom  Heiden  (s.  Bousset  Judentum^  425.  Biller- 
beck  64  ff.).  Deshalb  erscheinen  wie  in  Sap  14  12.  22—31  dem  Pis  diese  auch  in 
heidnischen  Kreisen  ja  als  schmachvoU  empfundenen  ekelhaften  Verirrungen  als 
die  spezifische  Strafe  fiir  den  Gotzendienst :  das  spricht  er  v.  24—27  aus.  Aber 
dem  weiter  Sinnenden  ergibt  sich  aus  dem  speziellen  Fall  das  allgemeine  Gesetz, 
dafi  jegliches  wurzelschlagende  Laster  die  gottgewollte  Strafe  fiir  die  Abkehr 
von  der  rechten  Gotteserkenntnis  ist  v.  28-32:  TtYjyy]  oe  Tcavxwv  do:xr][JLaia)v 
dS-eorry;  sagt  Philo  de  decalogo  91  p.  196:  vgl.  Henoch  99  8.  28  ooxifxd^o) 
nach  Priifung  beschliefien,  fast  =  ooy.el  [loi  vgl.  I  Cor  16  8,  Euseb  vita  Const. 
I  32  p.  22  21  Heikel.  ̂ v  erayvwae:  sxe^v  T:vd  wie  ev  opyfi  exsiv  xtvd  Thucyd. 
II  18  5  21  8  65  8  (=  jem.  ziirnen),  ev  oppwSia  ex-  x.  Thuc.  II  89  1  (=  ihn 
fUrchten),  ev  yjoov^  ex.  x.  Thuc.  Ill  9 1  (=  ihn  gem  sehn),  weiteres  bei 

Klihner-Gerth  Gr.  Gramm.  II  1,  463:  hier  also  'Gott  erkennen'.  eTctyvwaig 
wie  gewbhnlich  =  yvwai?,  wiihrend  es  I  Cor  13  12  infolge  der  Zusaramen- 
stellung  mit  dem  Simplex  eine  Steigerung  bedeutet  vgl.  Dibelius  in  nt.  Stu- 
dien  f.  Heinrici  178.  Die  Auslassung  von  6  d-zoi  in  SA  ist  stilistische  Kor- 
rektur,  welche  die  Wiederholung  des  eben  erst  gebrauchten  Wortes  ver- 
meiden  will:  sie  begegnet  auch  noch  in  spSten  Minuskeln  und  ist  dem  Gre- 
gor  V.  Nyssa  de  scopo  Christiano  t.  Ill  p.  302  Morelli  =  46,  293  Mi.  be- 
kannt.  d5dxt[i05  'was  die  Priifung  nicht  besteht'  urspr.  vom  Gelde  gesagt 
•was  nicht  gilt'  Philo  de  confus.  ling.  198  p.  435  ixa;  dcppwv  Xoyo'.i  xac  ̂ ou- 
Xat{  xal  :rpd$eatv  dooy.i[ioii  xaJ  7iecpopr]{x£vat(;  xp^^^I^e^o?'  aS6xi|iov  Wortspiel 
mit  i3ox{{iaoav.  zb  xalffjxov  ist  ein  durch  Zeno  eingefUhrter  stoischer  Ter- 

minus technicos  fUr  'Pflicht':  Diog.  Laert.  VII  108  xatwvoixdai^at  5^  oGiw? 
07c6  KpwTou  Vj-fivtuyoi  xb  xa^fjxov :  ira  folgenden  §  wird  das  nilher  ausgefUhrt. 
Wie  beliebt  der  Ausdruck  bei  den  Stoikern  ist,  zeigt  schon  der  Index  zu 

Bitter  et  Preller  historia  philos.  Graec."  s.  v.  Zeno  und  nach  ihm  viele  seiner 
Anhttnger  schrieben  BUcher  ntpl  toO  xa6*rjxovTos  (was  Cicero  mit  'de  officiis' 
ttbersetzt).  Das  Gegenteil  heifit  schulmiiGig  korrekt  ib  napd  x6  xabViXov 
(Diog.  VII  108  n.  0.),  aber  auch  einfacher  x6  jit]  xaSfjXov  Epictet  III  22  48 
Plutarch  de  comm.  notit.  12  p.  1064  f.  (xaD-r^xet  ̂ Tjv  xaJ  napa  zb  \iri  xa{)fj- 
xcv,  mit  gedankenlos  verdoppelter  Negation,  die  nicht  zu  tilgen  ist!)  Philo 
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de  mut  nom.  241  p.  615  M.  II  Mace  64  III  Mace  4  le.  29  Die  Stellung 
der  ersten  vier  Worte  dieses  Lasterkatalogs  ist  fiir  die  Textgeschichte  lehr- 
reich:  freilich  sind  die  Angaben  der  kritischen  Apparate  bei  Tischendorf 
und  vSoden  derartig  verwirrend,  dafi  daraus  schwerlich  ein  Leser  klug  wird. 
Folgendes  ist  der  Tatbestand:  alle  Texte  beginnen  mit  d5:xia,  dann  folgt 

1)  Tcovrjpta  uXeove^i'a  xaxca  B  Or  vgl.  Basilius  prooem.  de  iud.  del  3  (II 
p.  215^  Bened.)  Clirys  min.  ̂ )  Tcovrjp''a  xaxt'a  uXeovs^ca  SA.  ̂ )  xaxta  710- 
vr]p:a  uXsove^i'a  C  bo  sa.  *)  xaxta  uopveta  TiXeove^ta  DG  Pelag.  ̂ )  xaxia  uop- 
v£ta  Ttovyjpta  TcXeovs^ta  Hieronymus  com.  in  Hierem.  23,  21  (p.  283  Reitter). 
6)  xaxta  Tiopveta  TiXeove^ta  uovr^pta  vulg  Ambst  Petrus  Chrysologus  sermo  120 

(p.  175  Pauli).  '')  Tiopveta  uovrjpia  TtXeove^t'a  xaxia  L  Basilius  reg.  brev.  20 
(II  422^  Ben.)  Ps.Basiliu's  de  bapt.  II  5.2  (II  658^  Bened.)  Theodt.  ̂ )  Tcop- vefa  TtovTjptoc  xav^icx.  TiAeove^ta  pesch.  Das  besagt:  schon  friih  sind  die  drei 
auf  aS:xia  folgenden  Worte  in  ihrer  Stellung  dadurch  verandert  worden, 
dafi  man  xax:a  an  die  dritte,  zweite  oder  erste  Stelle  schob;  welches  der 
urspriingliche  Platz  ist,  lafit  sich  zunachst  mit  Sicherheit  nicht  sagen.  Die 
spezifisch  agyptische  Lesart  3  ist  im  Abendland  bekannt  geworden  und  hier 
dadurch  verandert,  daii  man  statt  TCOvTjpca  korrigierte  uopveca  (4):  dieselbe 
Korrektur  begegnet  wieder  I  Cor  5  8  in  G.  Lesart  5.  6  ist  aber  die  im 
Abendland  iibliche  geworden;  sie  fiigt  das  nun  scheinbar  fehlende  ::ovr^p:a 
am  Ende  wieder  an.  In  Syrien  verbreitete  sich  sowohl  Lesart  1  wie  2:  beide 
wurden  durch  die  Zufiigung  der  abendlandischen  Variante  Tiopveia  und  zwar 
vor  Tzovripia.  erweitert:  1  zu  7,  2  zu  8;  7  ist  die  Lesart  der  byzantinischen 
Koine  geworden.  Daraus  ergibt  sich,  dafi  4 — 8  als  sekundare  Textformen 
fiir  den  Urtext  nicht  in  Betracht  kommen.  Das  gleiche  gilt  von  Varianten 

wie  TiXeovs^ta  xaxta  (ohne  Tiovr^pta)  K  oder  iniquilate  (=  d5txca)  cum  cir- 
cumventione  {=  TiAeovs^ta  vgl.  vulg  II  Cor  2  11  u.  b.)  malitia  (=  xaxta)  ava- 
ritia  (=  uXsove^ta  also  Kontamination  zweier  Uebersetzungen)  bei  Augustin 
de  nat.  et  grat.  22,  24  (p.  251,  2  Vrba)  u.  a.  m.  Der  Urtext  ist  aus  1 — 3  zu 
entnehmen:  fiir  1  spricht  die  weite  Verbreitung  und  Bezeugung  durch  die 
sonst  gute  Hs.  B,  also  keine  durchschlagenden  Griinde.  Im  I  Clem.  35,  5 
wird  unsere  Stelle  frei  zitiert  d7ioppt(|;avte;  .  .  Tiaaav  doixtav  xat  Tiovr^ptav, 

TuXeove^tav,  epe'.s  usw.,  also  nur  mit  Auswahl,  so  dafi  auch  hieraus  nichts 
Sicheres  iiber  die  Stellung  von  xaxtav  folgt;  doch  wiirde  das  Zitat  gut  zu  1 

passen.  cp^ovou  cpovou  stehen  wie  31  dauvETCus  douv{)-eTou?  (ohne  Rucksicht  auf 
den  Sinn)  zusammen  nur  um  des  Klanges  willen  (Paronomasie).  30  xaidXaXos 
nur  hier,  xaiaXaXtd  aufier  Pis  und  denen,  die  es  ihm  entlehnen,  nur  Sap  1 11: 

xaxaXaXsiv  xtva  *jem.  verleumden'  klass.  nicht  selten.  ̂ eooTuyTjc  nur  passi- 
visch  zu  belegen,  also  nicht  'Gotthasser'.  31  dauovSou^  fiigen  C  vulg  und 
die  Koine  (KLP  Chrys)  durch  II  Tim  3  3  veranlafit  hinter  datopyou;  ein. 

Lasterkatalqge  finden  sich  bei  Pis  aufier  diesem  (v.  29—31)  noch  Rm  13 13 
I  Cor  5 10— u  69—10 II  Cor  12 20— 21  Gal  5 19—21  (dem  der  'Tugendkatalog'  622—23  gegen- 
iibersteht),  ferner  Eph  4  31  5  3—4  Col  3  5  8  I  Tim  1 9—10  11  Tim  3  2—5.  Unsere  Stelle 
unterscheidet  sich  von  den  althebraischen  Siindenregistern  (Exod  20.  21— 23 19. 
33 14—26.  Lev  19.  Deut  27 15— 26  Hos  4i  f.)  wesentlich.  Wahrend  bei  diesen  vorwiegend 
einzelne  Handlungen  und  besonders  grobe  Ausschreitungen  aufgezahlt  und  verboten 
werden,  treten  bei  Pis  die  Gesinnungssiinden  als  Quelle  der  Einzeltaten  durchaus 
in  den  Vordergrund.  Derartig  orientierte  Lasterkataloge  sind  aber  gang  und  gabe 
bei  den  Klassikern  der  antiken  Ethik,  den  Stoikern,  deren  Einflufi  ja  bereits  v.  28 

die  Formel  xa  ̂ y\  y.a9-Y>ov-:a  verrat.  Schon  bei  Plato  im  Hadesmythus  des  Gorgias 
p.  525  "  finden  sich  Ansatze  zu  einem  solchen  Lasterverzeichnis,  und  Ausf  iihrungen 
wie  Republik  IV  p.  441  c  ff.  (besonders  442  e  ff.)  mufiten  zu  weiterer  Klassifizierung 
reizen.  Als  typisches  Beispiel  eines  grofi  angelegten  stoischen  Lasterkataloges  lese 
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32  standig,  unbeslandig,  lieblos,  mitleidlos,  Denn  sie  kennen  die  Rechts- 

satzung  Gottes,  daB  die,  welche  solches  tun,  des  Todes  wurdig  sind, 

aber  (trotzdem)  tun  sie  es  nicbt  nur,  sondern  spenden  auch  den  an- 
dern,  die  es  tun,  Beifall. 

man  Diogenes  Laert.  VII  110-114  (Beilage  1)  oder  Cicero  Tusculan.  IV  5  9—  10  24  tf. 
Ps.Aristoteles  de  virtutibus  et  vitiis  (II  1249  Bekk.),  Plutarch  de  sera  numinis  vin- 

dicta  11  p.  556  '•.  Das  meiste  Material  gesammelt  bei  vArnim  Stoicorum  vet  fragm. 
III  377—490,  vgl.  Norden  in  Fleckeisens  Jahrb.  Suppl  18  p.  331  if.  Reitzenstein 
Poimandres  XIII  7  =  p.  342  8  nebst  den  Bemerkungen  S.  231  f.  Zvveifellose  Einwir- 

kungen  dieser  stol'schen  Tendenzen  finden  sich  in  der  hellenistisch-jiidischen  Lite- 
ratur:  Sap.  Sal.  12  3fF.  14  22ff.  IV  Maccab  1—3  is  (besonders  1 20  27  2 15)  Test.  Levi 
17  und  namentlich  bei  Philo,  der  mit  Pis  auch  die  Vorliebe  fiir  Paronomasien 
gemein  hat:  vgl.  de  sacrificiis  Abelis  et  Caini  15  p.  166,  22  f  p.  266,  32  p.  268  mit 
dem  Tugendkatalog  27  p.  267  (s.  Beilage  2\  ferner  die  Cherubim  71  p.  152,  92  p.  155, 
quod  deterius  potiori  etc.  34  p.  198,  de  posteritate  Caini  52  p.  235,  quod  deus  sit 
immutabilis  162  ff.  p.  296,  de  agricultura  83  p.  313,  112  p.  317,  de  ebrietate  15  ff. 
p.  359,  21  ff.  p.  360,  de  confusione  linguarum  21  p.  408,  47  f.  p.  411  f.,  117  p.  422, 

de  migratione  Abrah.  60  p.  445,  quis  rerum  divinarum  heres  109  p.  488,  (168—173 
p.  496  f .  reproduziert  den  Dekalog),  269  f.  p.  511  f.,  de  mutatione  nominum  150  p. 
601, 197  p.  608,  240  p.  615,  de  somniis  II  40  p.  664,  168  p.  681.  de  specialibus  legibus 
IV  87  p.  350,  de  virt.  180  p.  406.  Tugendkataloge:  quod  deterius  potiori  etc.  34  p. 
198,  de  sacr.  Abelis  27  p.  267,  de  post.  Caini  181  p.  260,  de  mut.  nom.  197  p.  608, 
vita  Mosis  I  154  p  105,  de  virtut  182  p  406,  de  exsecr.  160  p.  435,  quod  o.  prob. 

lib.  83  f.  p.  4")8.  Natilrlich  soil  nicht  behauptet  werden,  dafi  bei  Pis  die  at.  Typen 
fehlten  (1  Cor  5 10— 11  69—10  z.  B.  wSren  so  erklarbar),  sondern  nur,  dali  in  der  Re- 

gel  Pis  bei  diesen  Aufzahlungen  denselben  stol'schen  Einfliissen  folgt,  die  auch 
sonst  im  hellenistischen  Judentum  dieser  Zeit  wirksam  sind.  Auch  die  iibrige  alt- 
christliche  Literatur  zeigt  dasselbe  Bild,  vgl.  z.  B.  Mc  7  22  par.  Hermas  Mand.  V 

2  4  VI  2  VIII  3-5,  Simil.  VI IX  16  u.  5.  Didache  21-62  Barnabas  ep.  18—20.  Poly- 

carp  ep.  2  2  4  3  Apocal.  Petri  21—34.  Pistis  Sophia  102  ff.  p  165  ff.  Schmidt  Sibyllin. 
p.  40  flf.  Geflfcken.  In  den  hermetischen  Schriften  finden  sich  siebenfach  gegliederte 
Lasterkataloge.  Zieliuski  Archiv  f.  Rel.wiss.  VIII  332  ff  Bousset  GOtting.  Gel.  Anz. 
1914,  732  f.  Zur  ganzen  Frage  vgl.  Dieterich  Nekyia  163  flf.  mit  den  Tabellen  174  flf. 

Bultraann  Stil  d.  paul.  Predigt  19  flf,  vDobschiitz  d.  urchristl.  Gemeinden  282 flf.  Deifi- 
mann  Licht  v.  Osten  * 267  flf.  Lagrange  Revue  Biblique  1911,  634  flf.  Daxer  (s.  Exc. 
zu  1 2i5)  48  flf.  nimmt  auch  hierfUr  Einwirkung  des  jiid  Katechismus  an.  Rabbinische 
Lasterkataloge  kennt  Billenbeck  76  nicht.  RHarris  Teaching  of  the  12  apostles  p. 
82  weist  darauf  bin,  dafi  die  .Juden  am  VersOhnungstage  ihre  Siinden  in  Form  von 

Lasterkatalogen  bekennen :  aber  diese  SUndenlitaneien  stammen  etwa  aus  dem  V 
Jh  n  Chr.  (8.  Elbogen  jUd  Gottesdienst  160)  und  lassen  gerade  die  Merkmale  des 
stoYscben  Einflusses  (Gesinnungssdnden)  vermissen  Als  Probe  mOge  die  kilrzere 

und  wahrscheinlich  ttltere  der  beiden  Listen  folgen  —  beide  sind  alphabetische 
Akrosticha:  Wtr  haben  gefeMt,  treulos  ge/mndelt,  geraubl,  ScMndltcAes  geredet,  wis 

tergangen.  gefrevelt.  iihermillig  gehnndelt,  Gewalt  geiibt,  Lvgen  hinzvgefiigt,  Biiscs  er- 
Monntn,  gelugen,  gespottet,  wis  emport,  gcschmdht,  wis  gestrdubt.  terhehrt  gehatideU, 

gefrevelt,  feindhch  gehandeU,  den  A'/icken  gesteift.  Hoses  gvtan,  renlerbt  geUandelt, 
AbicheuUcheB  gelan.  geirrt,  irre  gefti/irt  (vfr\.  SHaer  Abodat  Isnu'l  1901  p.  415  iMSachs, 
Fettgebete  der  laraeliten*  IV  78).  Das  zweite,  im  deutschen  Kitus  besonders  lunge 
Oebet  trftgt  denselben  Charakter:  hier  planlose  Hilufung  von  Synonyma  des  Wortes 
•Undigen\  dort  AufzAhlung  von  allerlei  SUndenarten  nach  dem  Schema:  ^Fiir  die 
Stmde,  die  ttir  getHndigt  haben  vor  Dir  im  Zirang  und  im  WohlgcfaUen,  .  .  in  llerzens- 

kdrtigkeit, . .  in  McMwiueny . .  im  Hc/iwalnen   der  IJppcn  usw."  (liuer  417,  Sachs  79). 
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32  o'-xac(i)[Jia  bedeutet  1)  =  Rechtsforderung,  Gebot :  so  hier  und  2  26 
84  Hebr  9  1. 10  Lc  le  I  Clem.  2  8  58  2  Barnabas  2i  4 11  10  11  22  1  ,  LXX 

stets,  wie  auf  der  Inschrift  LeBas-Waddington  Voyage  III  41  p.  22  [xaxa] 

TO  o'.[xat]wp.a  to  xuptoO-ev  =  'rechtskraftig  gewordenes  Urteil'.  2)  =  Recht- 
tat  Rm  5  18  Apoc  15  4  19  8  Barnabas  I2:  wie  Aristoteles  Ethica  Nicomach. 

V  10  p.  1135a  12  f.  y.aXeixat  Se  jxaXXov  OLxaLOTipayrjjAa  ib  xo'.vov,  oixaiwixa  5s 

zb  e7iav6p8-W(xa  xoO  aooxrj|j,axoc,  vgl.  Rhetorik  3  p.  1359*25  13  p.  1373**!. 
Nicht  sicher  die  Bedeutung  Barnab.  16  9  21  5  Hermas  Mand.  XII  64.  01- 

xa'!wii.a  fiir  ocxatwat^  Rm  5  le.  Auf  den  Urkunden  BGU  I  113 10  I  265  17  u.  o. 
Dittenberger  Or.  inscr.  I  13 13  sind  biy.(x.i(Ji\ia.za.  die  Legitimationspapiere. 

Die  Lesart  von  B  ou  |x6vov  auia  uoioOvxa?,  aXXa  v.oi.1  auveuooxoOvte;  loiQ  Ttpaa- 

aouaiv,  welche  die  Satzkonstruktion  durch  Beseitigung  des  Verbum  finitum  zer- 
stort,  ist  ein  uralter  (vgl.  13  8)  Fehler,  kein  zufalliges  Schreiberversehen  in  B. 
In  Rom  kannte  man  sie  wohl  schon  Ende  des  I  Jahrhuuderts,  wie  I  Clem.  35,  6 

zeigt;  xaOxa  yap  oi  upaaaovxe;  axuyiQXOt  xcp  ̂ eqi  uirapxouacv  ou  |a6vov  oi  oi 
upaaaovxE?  auxa,  aXXa  xal  oi  auvsuooxoOvxe?  auTofi;.  Bei  der  Uebersetzung 
ins  Lateinische  mufite  die  Konstruktion  eingerenkt  werden,  was  durch  Ein- 

schub  eines  neuen  Verbums  non  intellexeriint  hinter  iTiiyyb'iXz;,  —  cognovis- 
senl  geschah.  So  lesen  denn  die  altlateinischen  Texte:  qui  cum  iusliliam  dei 
cognovisseiU,  non  intellexerunt,  qwrniamy  qui  lalia  agunt,  digni  sunt  morte: 

el  non  solum.,  qui  ea  faciunl,  sed  el  qui  consenliunl  facienlibns  mit  un- 
wesentlichen  Varianten.  Wo  aber  der  Ubliche  griechische  Text  einwirkte, 

machte  man  nun  die  zweite  Halfte  wieder  zu  Hauptsatzen  {iion  lantuvi  fa- 
ciunl mala,  sed  el  consenliunl  eis  qui  haec  agunl  hat  vielleicht  schon 

Cyrian  epist  67,  9)  ohne  das  jetzt  UberflUssige  non  inlellexerunl  zu  strei- 
chen;  ahnlich  d,  Ambrosiaster  und  viele  Hss.  der  Vulgata.  Eine  Einwirkung 
des  Lateins  auf  den  griechischen  Text  ist  es  aber,  wie  schon  die  jeweils 
wechselnden  Verba  zeigen,  wenn  hinter  e;riyv6vxe;  in  D  oux  evorjaav,  in  G 

oux  eyvwaav,  in  15  ou  auv^xav  eingefugt  ist  —  ohne  dali  iibrigens  TxotoOatv 
usw.  in  TxoLOuvxeg  verandert  ware :  eine  wie  D  korrigierte  Handschrift  zitiert 

auch  Basilius  reg.  brev.  20  (II  p.  422°  Bened.)  einmal.  Andrerseits  begeg- 
nen  auch  auf  griechischem  Gebiet  Spuren  der  in  B  vorliegenden,  aber  durch 

vorgesetzte  Artikel  geglatteten  Partizipialkonstruktion  bei  Methodius  de  re- 
surr.  II  4,  3,  Epiphanius  haer.  64,  58,  in  griech.  Uebersetzungen  des  Eph- 

raim  Syrus  (I  134  =  qy',  III  444)  und  Ephr  arm;  am  klarsten  spricht 
Isidor  V.  Pelusium  epist.  4,  60  xlve;  |x^v  ouv  [xy)  vof^aavxe;  x6  etprjjxevov  .  .  . 

•^p[XYjv£'jaav  •  ou  jjiovov  ol  txocouvxs;  auxa,  dXXa  xat  0:  auveuSoxoOvxe;  xoJ?  Tipax- 
xouacv.  ouxo)  yap  ecxev,  ecpaiav,  x6  TxaXaibv  avx(ypa:pov.  II  Der  Ueber- 

gang  durch  oih  ist  hart:  wir  erwarten  *Aber  auch  (oder  'erst  recht') 
du  bist  ohne  Entschuldigung,  o  Mensch,  cfer  du  richtest  d.  h.  der  du  nicht 
auvsuooxstg  xot^  rcpaaaouatv,  sondern  die  Laster  mit  dem  Munde  mifibilligst, 
denn  dein  Handeln  ist  auch  nicht  besser'.  Das  steht  aber  nicht  da  und 
kann  auch  nicht  in  den  Wortlaut  hineininterpretiert  werden,  wie  es  immer 
wieder  versucht  wird.  Aber  vielleicht  nimmt  Pis  wie  auch  sonst  zuweilen 

(1  13  s.  zu  7  25)  nicht  Bezug  auf  den  zuletzt  ausgesprochenen  Gedanken 

von  aa**,  sondern  den  beherrschenden  Hauptgedanken  82*,  der  ja  nur  Um- 
gestaltung  von  20—21  ist;  auf  20—21  aber  verweist  die  Wiederaufnahme  des 
dvaTcoXoyrjXog.  Wenn  das  oib  seine  logische  Bedeutung  behalten  soil,  kann 
zwischen  2 1  und  1 32  kein  Gegensatz  irgendwelcher  Art  beabsichtigt  sein 

und  der  Sinn  mufi  etwa  sein :  'Darum,  d.  h.  weil  du  Gottes  Urteil  kennst, 
bist  du  ohne  Entschuldigung,  o  Mensch,  der  du  mit  sittlichem  Urteils- 

vermogen  begabt  bist.'  Dann  ist  hinter  32  eine  Pause  anzunehmen,  nach  der 
Pis   den  20—21  ausgesprochenen,   22—32  zu  Ende  gesponnenen  Gedanken  mit 
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s  Darum  bist  du  ohne  Entschuldigung  o  Mensch,  jeder,  der  du  (uber 
sie)  urteilst.  Denn  indem  du  uber  den  andern  urteilst,  verurteilst  du  dich 

2  selbst,  denn  du,  der  du  urteilst,  tust  ja  das  gleiche.  Nun  wissen  wir 
aber,  daB  Gottes  Urteil   nach    (der  Richtschnur   der)  Wahrheit    erfolgt 

3  uber  alle,  »die  solches  tun«.  Bildest  du  dir  denn  ein  o  Menscb,  der 
du  uber   die    urteilst    »die    solches    tun«,    und  tust   doch    selbst    das 

4  gleiche,  du  werdest  dem  Urteil  Gottes  entgehen?  Oder  machst  du  dir 
eine  falsche  Vorstellung  von  dem  >Reichtum  seiner  Gute,  Geduld  und 

>Langmut«  und  merkst    nicht,  daB  Gottes  Gute  dich  zur  BuBe  fuhren 
5  will?  Dann  haufst  du  dir  in  deiner  Verstockung  und  UnbuBfertigkeit 

deines  Herzens    einen  Zorn    auf    (,der  losbrechen  wird)  am  Tage    des 

6  Zorns  und  der  Offenbarung  des  gerechten  Gerichtes  Gottes ,  der  (wie 

geschrieben  steht)  »vergelten  wird  einem  jeden  nach  seinen  Werken«. 

7  (Das  heiBt) :  denen  die  sich  dem  Gutestun  geduldig  widmen  und  (da- 
durch)  nach  Herrlichkeit  und  Ehre  und  Unverganglichkeit  streben,  (wird 

8  er)  das  ewige  Leben  (geben),  den  (Sohnen)  des  Haders  aber  und  denen, 
die  der  Wahrheit  widerstreben  und  der  Ungerechtigkeit  nachgehn,  (steht) 

9  Zorn  und  Grimm  (bevor).  Trubsal  und  Angst  (kommt)  uber  jede  Men- 
schenseele,  die  das  Bose  tut,  den  Juden  in  erster  Linie  wie  den  Griechen: 

10  Herrlichkeit    aber    und  Ehre    und  Friede    (wird)   jedem  (zu  Teil),    der 
11  das  Gute  tut,  dem  Juden  in  erster  Linie  wie  dem  Griechen :  denn  ein 

Ansehen  der  Person  gibt  es  bei  Gott  nicht. 

neuer  Wendung,  namlich  der  Begrlindung  durch  Hinweis  auf  das  allgemein 
menschliche  sittliche  Urteil  (vgl.  2  is),  wieder  aufnimmt  (vgl.  Kiihl,  auch 
E Weber  Beziehungen  von  Rm  1 — 3  S.  48  ff.).  Die  Schwierigkeit  dieser  Auf- 

fassung  liegt  aber  darin,  dafi  v.  a  ff.  der  xpt'vwv  nicht  wie  der  1  21—32  be- 
handelte  Mensch  schlechthin  zu  verallgemeinern  ist,  sondern  sich  selbst  als 
etwas  Besseres  angesehen  wissen  will  und  auf  Grund  gottlicher  GUte  auf 
Vorzugsbehandlung  rechnet:  er  mufi  erst  darauf  hingewiesen  werden,  dafi 
er  XX  auxa  upaaaet,  und  dafi  das  Tipaaaeiv  beim  Gericht  allein  entscheidet. 

Pis  fahrt  nicht  fort  ev  th  yap  xpi'vet?  x6v  erepov,  evoecxvuaa:  ib  6cxa:(ji)[jia  toO 
■d-eoO  Ypa7ix6v  ev  t^  xapSta  aou,  sondern  er  ironisiert  das  xptvstv  und  stellt 
ihm  das  allein  ausschlaggebende  Tipaaaetv  gegeniiber.  Das  fiihrt  darauf,  in 
dem  xp:v(j)V  den  selbstgerechten  Juden  zu  sehn,  wie  er  gerade  in  einem  bisher 

mit  den  paulinischen  Gedanken  ganz  parallel  gehenden  Buche  (Sap  14 — 15) 
charakteristisch  zu  Worte  kommt  (Sap  15  1  ff.) :  ̂ u  dk  6  d-eb^  i^iiwv  XP^" 

ax  hi  xaJ  dXrj^jC,  |iaxp6^u(xo5  xaJ  iXUi  StocxCJv  xa  Tcavxa.  "xac  yap 
iiv  d((iapx(i)txEv,  ooi  iojjiev,  eiooxe?  aou  xb  xpaxo;  •  oOx  a|iapxT3a6ix£8'a,  eJSoxsi; 
fitt  ooi  XcXoY^ajic^a  ...  *  ouxe  yap  ijiXavrjoev  •fjn&i  dva-pwTrwv  xaxdxexvo?  ini- 
vota  o68i  oxiaypdcpwv  Tidvo^  dxapTco?,  elooi  otiiXw^^v  xpt»>|Aaartv  6:r]XXay|x^voti;. 

Wenn  er  sUndigt,  ja  dann  ist's  was  anders,  er  hat  die  Entschuldigung,  dafi 
er  daB  Hauptlaster  nicht  kennt,  er  ist  ja  kein  GiStzendiener,  kennt  Gottes 
Wesen  und  steht  trotz  seiner  SUnden  in  einem  besonderen  Verhiiltnis  zu  ihm 

(ygl.  2  If  fr.).  Nein,  ruft  Pis  dawider,  auch  der  Jude  ist  dem  gleichcn  Straf- 
gericht  Oottes  verfallen,  denn  Gottes  Gericht  erfolgt  allein  auf  Grund  der 

Taten.  DaB  der  Angeredete  'der  Jude'  ist,  ergibt  sich  auch  aus  v.  0.  10, 
denn  der  Oedanke  llluft  ununterbrochen  bis  v.  11  und  weiter:  'aufs  Tun  allein 

kommt  ef  an'  betont  v.  >  ebenso  wie  9  und  10 :  'nicht  auf  den  Besitz  irgend- 
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welcher  personlichen  Vorrechte'  erganzt  v.  ii  zu  9  und  10,  also  auch  zu  2 : 
dann  ist  in  v.  1.  2  selbstverstandlich  der  Jude  angeredet.  Auch  schlielit  v.  12 
genau  an  11  an,  und  da  ist  es  schwerlich  Zufall,  dafi  fiir  die  Juden  das 
Verbum  xpt^igaovxac  gewahlt  ist,  eben  weil  sie  als  xptvovieg  geschildert  sind ; 
darauf  weist  auch  die  Umkehrung  v.  27  hin.  Bei  dieser  Auffassung  tritt  aber 
mit  2  1  ein  neuer  Gedanke  auf.  Alle  Menschen  sind  dvaTcoXdyTjxoc :  die  einen 
(1  20-32)  in  ihrer  stets  wachsenden  sittlichen  Verkommenheit,  die  andem 
(2  1-11)  trotz  ihres  xpivetv,  weil  beide  Parteien  Gottes  Willen  kennen,  aber 
nicht  ausfiihren.  Dann  mufi  man  sich  darein  finden,  d&Q  o'.b  nicht  auf  eine 
Begriindung  verweist,  sondern  farblose  Uebergangspartikel  ist,  die  unlogisch 
erscheint,  wie  das  Sia  toOto  5 12 :  moglich,  dafi  unausgesprochene  Zwischen- 
gedanken  es  veranlafit  haben.  2  xata  dXyjO-ecav  hat  in  der  7tpoa(i)7ioXrj|xt|>:a 
V.  11  das  Gegenstuck.  4  Die  Worte  xprjaxoTrjs  XP^^*^^''  ̂ ^^  [laxpoO-ujica  weisen 
deutlich  auf  Sap  15 1  hin,  vgl.  auch  Sap  11  23  12  10.  19.  xaxai^poveiv  hier 

ahnlich  wie  I  Tim  6  2  nicht  'gering  achten'  sondern  'unziemlich  denken  iiber', 
wie  es  der  Jude  der  Sap  tut,  xb  y^priazo'j  substantivisch  wie  1  15  16  upc- 
•9-u|jiov,  3  2  TO  ueptaaov  u.  o.  Qeber  |xeidvo'.a  Norden  Agnostos  Theos  134  flF. 
dye:  namlich  der  Tendenz,  aber  leider  nicht  dem  Erfolge  nach.  5  ̂ rjoaupt- 
^et$:  Inschr.  v.  Priene  n.  112  15  (Hiller)  e9-rjaaupiaev  lautqi  Tiapd  jiev  twv 
t^wvTWv  ETzaivov,  uapd  5s  xwv  eTisaofxevwv  [ivfj{irjv.  6:xatoxpcata  selten :  Hos  6  6 
(Theodotion?)  Testam.  XII  Patriarch.  Levi  3.15  P.  Oxy.  I  71  I  *  VI  904 2. 
6  Zitat  aus  Ps  61  is  vgl.  Prov  24 12  LXX.  7  OiiofiovTj  epyou  dyad-oO  wie 
II  Cor  1  6  u7io|iovYj  Twv  auxd)V  TiaO-TjixdxcDV.  J^wrjv  aiwviov  sc.  d7to5u)aet,  aber 
8  opyy]  xat  -O-uixo?  sc.  eoxat:  dieses  Abspringen  von  der  angefangenen  Kon- 
struktion  ist  charakteristisch  flir  den  paulinischen  Briefstil.  Ip'.O-eia  ist  am- 
bilus,  Buhlen  um  Gunst  der  Parteien  im  Gegensatz  zu  offenem  Aufstand : 

Aristot.  Polit.  V  3  p.  1303*  14  |JL£xa[^dXXouat  6'  cd  TzoXcxeta'.  dveu  axdaew?  6:d 
T£  xd?  iptOsLas  usw.  (vgl.  Polyb.  X  22  (25)9  und  Dittenberger  Syll.  I^  n. 
526  Anm.  8).  So  fafit  es  z.  B.  auch  Theodoret  zu  unserer  Stelle  (III  30 

Schulze)  'die  sich  um  die  Bosheit  Miihe  geben',  so  ist  es  auch  wohl  in  der 
Quelle  der  Lasterkataloge  II  Cor  12  20  Gal  5  20  gemeint  gewesen ;  (vgl.  Philo 

de  mutatione  nom.  150  p.  601  'politische'  Laster).  Aber  Stellen  wie  unsere 
und  Phil.  1 16  f.  2  3  machen  es  wahrscheinlich,  dafi  Pis  es  von  ep'-s  abgeleitet 
und  als  'Hader'  aufgefafit  hat :  die  Vulgata  ubersetzt  'contetitio',  ahnlich  die 
Peschita,  Chrysostomus  (IX  464  *"  Montf.)  gibt  es  durch  9:Xove:x{a  wieder. 
WBauer  Worterb.  s.  v.  schlagt  'Selbstsucht,  Eigennutz'  vor.  Lagrange  denkt 
an  volkstumliche  Ableitung  von  epsO-t'Cw  und  versteht  'Geist  der  Auflehnung'. 
Aufierhalb  der  paulinischen  und  der  davon  abhangigen  Literatur  (wie  Jac  3 
14. 16  f.  Ignatius  ad  Philad  8  2)  ist  das  Wort  in  hellenistischer  Zeit  nicht  nach- 
gewiesen.  Zu  xoig  e^.  ep.  vgl.  Radermacher  Gramm.  "^  26.  2174.  9  ̂ uyi]  vgl. 
zu  8  11.  V.  11  begriindet  das  uavxt  xw  £pyaI^o|Ji£vcp  von  v.  10  und  Tcdaav  (Jiu- 
X^jv  etc.  von  v.  9.  Zum  Ausdruck  vgl.  II  Cor  8  5  iauxous  eowxav  Tipwxov  xS) 

xupi'w  xa:  T^[jLtv.  Das  'louSaccp  x£  TCpwxov  besagt,  dafi  der  Jude,  der  das  Gesetz 
in  extenso  kennt,  besonders  scharf  angefafit,  gegebenenfalls  aber  auch  als 
Angehoriger  des  Volkes  Gottes  besonders  geehrt  wird.  Das  ist  kein  Tipdao)- 
710V  Xa|jL^dv£iv,  denn  darunter  versteht  man  eine  ungerechte  Belohnung  bzw. 
Gerechtsprechung  eines  Schuldigen  auf  Grund  personlicher  Motive  :  also  hier, 
weil  der  Schuldige  zu  Gottes  auserwahltem  Volk  gehort.  npoooiKoXriii^ia.  hat 

\Pls  nach  dem  Hebraisraus  TipoawTiov  Xaji^dvEiv  der  LXX  (Lev  19  15  u.  o.) 
I  wohl  selbst  gebildet:  danach  Col  3  25  Eph  69  Jac  2i  Polyc.  ad  Phil.  61, 
Ttpoa(i)TCoXfj[Ji7ixr]5  Act  10  34,  dv:pooiiiKoXri\nzxoiQ  I  Petr  1  17.  In  V.  5  —  12  argu- 
mentiert  Pis  vom  Standpunkte  der  volkstumlichen  Religiositat  aus,  welche 
die  Glaubensgerechtigkeit  nicht    kennt  und  ein  Urteil  auf  Grund  der  Taten 
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12  Die  da  ohne  Gesetz  gesundigt  haben,  werden  auch  ohne  Gesetz 

untergehen;  und  die  da  unter  dem  Gesetz  gesundigt  liaben,  werden  auf 

13  Grund  des  Gesetzes  gerichtet  werden,  denn  nicht  die  das  Gesetz  horen, 

sind  bei  Gott  gerecht,  sondern  die  es  tun,  werden  gerecht   gesprochen 

14  werden.  Wenn  namlich  die  Heiden,  die  das  Gesetz  nicht  haben,  von 

Natur  die  (Vorschriften)  des  Gesetzes  ausfiihren,  so  sind  sie  sich  (eben) 

selbst  ein  Gesetz,  obwohl  sie  das  (mosaische)  Gesetz  niclit  haben :  denn 

15  dadurch  beweisen  sie  ja  eben,  daB  die  vom  Gesetz  geforderlen  Hand- 
lungen  ihnen  ins  Herz  geschrieben  sind,  und  gleichfalls  zeugt  dafur 

ihr  Gewissen  und  die  Gedanken,  die  sich  untereinander  verklagen  oder 

erwartet.  Da  er  in  diesem  Zusammenhang  aber  die  Idee  der  Werkgerechtig- 
keit  gerade  ad  absurdum  fiihren  will,  so  miissen  strong  logisch  diese  ganzen 
Erorterungen  als  hypothetisch  bezeichnet  werden:  es  wiirde  so  kommen, 

wenn  1)  das  Evangelium  nicht  ware  und  2)  die  Erfiillung  des  Gesetzes  mog- 
lich  ware.  „Gesetzt  auch,  es  wiirde  sich  alles  so  erfiillen,  wie  ihr  Juden  auf 
Grund  des  AT  zu  erwarten  berechtigt  seid,  so  habt  ihr  doch  keinen  Anlafi, 
euch  iiber  die  Heiden  zu  erheben.  Denn  da  es  in  diesem  Falle  aufs  Tun  allein 

ankommen  wiirde,  so  miifite  sich  auch  iiber  euch,  und  zwar  in  erster  Linie, 

der  Zorn  Gottes  ergielien,  denn  auch  ihr  haltet  das  Gesetz  nicht."  Doch  hat 
I  Pis  trotz  seiner  absoluten  Wertung  der  Glaubensgerechtigkeit  daneben  den 

{Gedanken  eines  die  Urteile  abstufenden  Gerichts  nach  den  Taten  beibehalten, 
'vgl.  Exc.  zu  II  Cor  5  10.  12  Zu  beachten  wieder  die  Stellung  des  xa:,  wel- 

ches dem  Sinne  nach  vor  dvofjio);  gehort  vgl.  zu  3  6.  Marcion  hat  nicht  evvo- 
jio)^  gelesen,  wie  friiher  behauptet  wurde:  vgl.  Epiph.  42,  11,  8  p.  118  5  in 

HoUs  berichtigtem  Text.  14—  16  Auf  die  dUstere  Schilderung  des  Heiden- 
tums  in  c.  1  folgt  jetzt  eine  durch  den  Gegensatz  zum  jUdischen  Hochmut 
verursachte  freundlichere  Beurteilung.  Die  Heiden  erfiillen  ja  tatsachlich  eine 
ganze  Anzahl  at.  Gebote  oder  stellen  sie  wenigstens  als  sittliche  Forderung 
auf,  ohne  das  AT  zu  kennen  ;  also  ist  ihnen  der  Kern  des  Gesetzes  von 

Natur  aus  ins  Herz  geschrieben.  Daraus  erklart  sich  die  Tatsache  des  Ge- 
wissens  in  der  Heidenwelt. 

I  Dafi  alles  sittliche  Handeln  die  Befolgung  der  uns  von  der  Natur  ein- 
gepflanzten  Gesetze  sei  und  in  der  Gottheit  wurzele,  ist  der  Fiindamentalsatz  der 

:8to¥schen  Ethik:  Chrysipp  bei  Plutarch  de  Stolcorum  repugnantia  9  p  1035°  oii 

yip  loTtv  s6ptlv  zfii  Bixaioouvrj;  iXXirjv  ipx'ijv  ou5'  aXXy)v  Y^vsotv  -J)  ttjv  Sv  toO  Aidg  xal  tyjv 
ix  xfii  xotvfjc  9&oc(i)C'  ivceO&ev  y«P  ̂ st  n&v  t6  ioioOtov  ttjv  cipxi^v  ly,si^,  el  |j.dXXo|idv  it 
ipttv  ««pl  AyaO-div  xal  xaxoiv  und  Cicero  de  legibus  I  6 18  iex  est  ratio  summn,  insita 
in  nntura,  quae  iuttet  ea  quae  fact en^ia  sunt  pruhibetque  contraria.  Weiteres  bei  vAr- 

nim  Stotcorum  vet.  fragm.  Ill  308—826).  Diesen  —  im  1  Jahrh  wahrhaftig  'populilren' 
—  Gedanken  tibernahm  das  hellenistische  Judentum  und  gab  ihm  die  filr  seine 

Propagandazwecke  wertvoUe  Form,  dafi  das  mosaische  Gesetz  der  voUendete  Aus- 

drack  del  in  der  Natur  begrUndeten  Sittengesetzes  sei:  IV  Mace  5  25  'moxsuovxtg 
y4p  ̂ oO  xotdtoxdvoti  tiv  vd|iov,  otflantv,  6xt  xal  xaxi  ̂ Ooiv  vjulv  oo|ina8-»t  voiioO-axmv  6  xoO 
x6o|iot>xT(9T>)c:  darnm  sind  seine  Gebote  als  gUttlich  durch  unser  menschliches  Ge- 

fflhl  erwiesen'  fUbrt  Eleazar  vor  Antiochos  aus.  Philo  bringt  den  Gedanken  der 
aaf  gleicbera  gOttlichem  Ursprung  berubenden  Harmonie  von  mosaischem  Gesetz 

und  naturgemafier  Ethik  mehrfach  zum  Ausdruck  de  opif.  mundi  3  p.  1  M.  xoO  x^o- 
)iot>  1^  v6(i(p  xal  ToO  vd|iou  1^  x6a|i(p  auv^fiovxoc  xal  xoO  vop,(|iou  dvSpig  tOt^ug  Svxog  xoa- 

|»oicoX(TOt),  np6c  Ti  po6XT]|ta  xfj(  ̂ 6otu>c  tA;  npdCtic  dnsuO'Gvovxoc.  xaO-'  rjv  xal  i  au|inac 
»6otioc  dioixcltau  de  Abrah.  6  p.  2  H.  'Die  Patriarchen  sind  i|i4'uxoi  ̂ ^^^  Xoyixol  vd^ioi. 



41  Natiirliche  Gesetzeserkenntnis  bei  den  Heiden  [Rm  2 15 

deren  Leben  beweist,  dali  xa  TsO-sijieva  b'.a.zoi.y\xa.za.  xy^g  cpuaocos  oux  dcTi^dsi,  sowie  dafi 
man  ohne  grofie  Miihe  dem  Gesetz  entsprechend  leben  kann,  d^idxe  xal  dypaqrco  x'^ 
vojioO-sotq:,  Tipiv  xi  xtjv  apx.v]v  dvaYpa-^f^vat  xdJv  dv  jispsi,  j5^5ia)g  xal  euTisxtoj  SxpT;aavxo  oi 
upwxot'  quod  omnis  probus  liber  46  p.  452.  vita  Mosis  11  14  p.  136  acfpavlo!,  ̂ uoswg 
auxYjs  oearjiiaoiieva  (v6iit.ua)  51  f.  p.  142.  Da  finden  wir  den  rein  jiidischen  Gedanken, 
dafi  die  Thora  das  Fundament  der  Welt  bilde  (Siegfried  Philo  156)  in  neuer,  eben 
durch  den  Hinzutritt  der  stoischen  Sittentheorie  hellenisierter  Form.  So  ist  auch 

(hier  die  Beweisfiihrung  des  Pis  ganz  im  Sinne  seiner  griechisch  gebildeten  Volks- 
genossen.  Neben  dieser  feinsinnigen  Erklarung  der  Tatsache,  dafi  die  ethischen  Ge- 
bote  der  Heiden  und  Juden  so  auffallig  iibereinstimmen,  begegnet  uns  eine  grobere 
bei  Aristobul  und  Verwandten,  welche  literarische  Abhangigkeit  der  Philosophen 
vom  AT  zu  erweisen  versuchen:  das  ist  fiir  Philo  bereits  eine  selbstverstandliche 

Tatsache  de  specialibus  legibus  61  p.  345  816  xai  xtSv  uap'  "EXXyjotv  eviot  vo|io9-£xwv 
liexaYpa^iavxeg  iv,  xwv  tspcoxdxcov  Mcoaecog  oxrjXwv  eu  JiaxdgaaS-ai  SoxoOat  |it)  [lapx'jpslv 

dxoYjv.  Siegfried  Philo  20.  15G  ff.  Zeller  Philos.  d.  Griechen  III  2  *  p.  394  vgl.  Hirzel 

"Aypacpog  v6(iog  8.  27  Abh.  d.  sSchs.  Ges.  d.  Wiss.  phil  hist.  Cl.  XX  1.  Norden  Ag- 
nostos  Theos  11.  122.  Geffcken  Zwei  gr.  Apologente  31.  BOhlig  Stud.  u.  Krit.  1914, 
1  ff.  Pohlenz  GOtting.  Gel.  Anz.  1913,  639  fif.  Dem  rabbinischen  Schrifttum  sind  diese 
Gedankengange  fremd:  Billerbeck  88  f. 

14  Statt  des  schon  bei  Clemens  Strom.  I  95,  3  II  44,  4  bezeugten 
und  in  alien  Hss.  und  sonstigen  Quellen,  sogar  in  D,  sich  findenden  cuxoi  lesen 

alle  Lateiner  eiusmoiU  -—  oi  toloOtoi  nach  G,  ebenso  Orig.  in  Mat.  17,  16 
(4,  121  Lo.) :  eine  alte  und  sinngemafie  Variante;  Pis  braucht  6  xo'.ouxoc,  ot 

xocoOxot  =  'derartige  Leute'  gem.  Origenes  zu  Rm  821  erklart  (VI  201  Lo.): 
est  praelerea  el  ilia  apud  aposloluin  de  hoc  sennone  (das  Wort  voptoc)  si  quis 

diligentitis  observel  iiiira  dislinclio  . . ;  */  quando  igitur  Mosis  legem  no- 
minal, solitum  nomini  praemillit  articulum,  si  quando  veto  naluralem  vult 

intellegi,  sine  arliculo  nominal  legem.  BWeifi  hat  diese  Theorie  am 
scharfsten  durchgefUhrt.  Dafi  sie  unhaltbar  ist,  zeigt  schon  v.  14,  s.  zu  1  2. 

Ausfiihrliche  Darlegung  beiEGrafe  die  paulinische  Lehre  vom  Gesetz*  S.2 — 7. 

15  spyov  xou  v6[iou  wie  stets  'die  vom  Gesetz  vorgeschriebene  Handlung' :  \ 
der  Ausdruck  hier  durch  einen  unausgesprochenen  Gegensatz  verursacht; 
den  Heiden  ist  das  spyov  x.  v.  im  Herzen  verzeichnet,  Ausdruck  nach  Jer 
38  33,  die  Juden  haben  das  p:§Xtov  x.  v.  aber  nur  auf  dem  Pergament :  was 
ist  besser?  au[JL[ji,aptupo6a7j;  (vgl.  9i):  Das  Zeugnis  des  Gewissens  steht  mit 
dem  der  Personen  in  Einklang  und  beweist,  dafi  ein  natiirliches  Gesetz  vor- 
handen  ist:  denn  nur  einem  solchen  kijnnen  die  miteinander  disputierenden 

Gedanken  ihre  Argumente  entnehmen.  t^  auvetorjats  =  x6  auvs'.oos  im  I  Jh. 

gelaufiger  Terminus  fUr  die  'conscientia  consequens'  vgl.  auch  ENorden  Agno- 
stos  Theos  136 1;  Auch  zu  xwv  Xoycaixcov  xairjyopoOvxtov  etc.  ist  aupifiap- 
xupouvxwv  zu  erganzen.  Es  treten  als  (aapxups^  =  Zeugen  auf:  1)  die  Heiden 
selbst  durch  die  Tat  ihrer  instinktiven  Befolgung  gesetzlicher  Vorschriften, 
2)  ihr  Gewissen  als  zweites  Ich,  3,i  die  Einzelgedanken,  die  anklagenden  des 
Gewissens  und  die  entschuldigenden  der  Person  in  Wechselrede.  Und  was 

bekunden  diese  „drei  Zeugen"  (Kiihl  vgl.  II  Cor  13  1  =  Deut  19  15)?  Nichts 
anders,    als  dafi  die  Heiden  das  Gesetz  kennen  —  soweit  ist  der  Gedanke 
IderStelle  klar.  Und  zu  welchem  Zweck?  Wir  dlirfen  wohl  mit  den  Worten 

des  Pis  1 20  antworten :  tlz,  to  elvat  aux&ij;  dvaTCoXoyi^tou? :  die  Heiden  zeu- 
gen also  gegen  sich,  und  das  Verdammungsurteil  iiber  die  av6[iw;  a|Jiapx6vx£s 

V.  12  besteht  zu  Recht.  Dann  ist  aber  auch  deutlich,  dafi  diese  Zeugnisab- 
legung  am  jiingsten  Gericht  stattfinden  mufi,  wie  v,  ic  ausdriicklich  angibt. 

Das  Praesens  evosLxvuviaL  ist  dann,  wie  so  oft  (Radermacher  Gramm.-  152) 
futurisch  zu  fassen  und  mit  £V  ̂   i^[A£pa  zu  verbinden.  Die  ganze  AusfUhrung 
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16  auch  entschuldigen :  (sie  beweisen  es)  an  dem  Tage,  da  Gott  das  Verborgene 
der  Menschen  richten  wird  nach  meinem  Evangelium  durch  Cbristus  Jesus, 

17  Wenn  du  aber  dich  (mit  Stolz)  einen  Juden  nennst,  auf  den  Besitz 

des  Gesetzes   dich  verlaBt  und  dich    deines   (besonderen)  Verhaltnisses 
18  zu  Gott  ruhmst,  seinen  Willen  kennst  und  zu  prufen  weiBt,  worauf  es 
19  ankommt,  weil  du  aus  dem  Gesetz    unterrichtet    worden  bist,  und  dir 

zutraust  ein  j'Fuhrer  der  Blinden«  zu  sein,  »ein  Licht  in  der  Finsternis, 

20  »ein  Erzieher  der  Unweisen,  ein  Lehrer  der  Unmundigen«,  weil  du  »die 

iVerkorperung  der  Erkenntnis  und  der  Wahrheil«  im  Gesetzesbuche  be- 

21  sitzest  —  nun,  der  du  den  andern  lehrst,  dich  selbst  lehrst  du  nicht? 
22  der  du  predigst,  man  solle  nicht  stehlen,  du  stiehlst?  der  du  sprichst, 
man  durfe  nicht  ehebrechen,  du   brichst   die  Ehe?  der  du  die  Gotzen 

23  verabscheust,  du  beraubst  (ihre)  Tempel?   (Kurz,)  der  du  dich  des  Ge- 
setzes ruhmst,  du  beschimpfst  Gott  durch  die  Ueberlretung  des  Gesetzes. 

24  Du  machst  wahr,  was  geschrieben    steht    >der  Name  Gottes  wird  um 

>eurelwillen  gelastert  unter  den  Heiden*. 

ist  der  von  1  is— 20  nachstverwandt.  Wer  fASxa^u  dXXrjXwv  nicht  auf  die 
Gedanken,  sondern  auf  die  Heiden  bezieht  ('das  Zeugnis  der  TJrteile,  die  sie 
im  gegenseitigen  Verkehr  iiber  das  Tun  ihrer  Mitmenschen  zu  fallen  im- 

stande  sind'  Kiihl,  ahnlich  Sickenberger,  auch  Steinmetz  Bibl.  Zeit-  u.  Streit- 
fragen  VI  8)  verzichtet  ohne  Not  auf  die  nachstliegende  Auffassung  der 
Worte.  16  Die  meisten  Zeugen  bieten  ev  >i[J.epa  dxs.  wie  der  byzant.  Text, 

iv  >}|i.epa  -^  A  sa  bo-Hss.  (pesch?  iv  %£pa  •O-ecO  5c,  xp.  bo-Hss.),  bei  den  La- 
teinern  finden  sich  beide  Lesarten,  Ps. Cyprian  de  rebapt.  13  (p.  86,  19 

Hartal)  Pel  haben  cum  =  6x£.  Allein  B  bietet  dv  ̂   V)[JL£pa,  was  man  ohne  wei- 
teres  als  vvertlose  Variante  einer  einzelnen  Hs.  verwerfen  wurde,  wenn 
nicht  B  auch  in  seinen  Besonderheiten  oft  iilteste  Lesarten  bewahrt  hatte 

(vgl.  zu  1 32).  Hier  konnte  iv  yj  >3|Ji£pa  der  Urtext  sein  :  f^  fiel  vor  dem 
folgenden  t^  aus  und  dann  wurde,  um  die  Konstruktion  wieder  einzu- 
renken,  fixe  oder  ̂   hinter  Vjfxepa  eingeschoben.  Doch  sind  alle  solche  Son- 
derlesarten  in  B  verdachtig,  wenn  sie  auch  noch  so  alt  sind  (s.  zu  1  82  4 1), 
und  wahrscheinlich  bleibt,  dafi  der  &gypt.  Text  iv  Vjfxepa  fi  der  richtige  ist. 
Ob  man  xpcvet  oder  xpivef  lesen  will,  mufi  der  Leser  selbst  entscheiden :  der 
Schreiber  des  Pis  machte  keine  Akzente,  so  dafi  auch  das  Zeugnis  der  Hand- 
schriften  und  Uebersetzungen  nur  Meinungen  von  Lesern  wiedergibt.  Uebri- 
gens  wUre  durch  den  Zusammenhang  audi  xpiVct  als  fiiturisches  Priisens 
gesichert.  Durch  die  vorgetragene  Gesaratauffassung,  welche  sich  aus  dem 
Wortlaut  ungezwungen  ergibt,  erwUchst  nun  aber  die  Schwierigkeit,  dafi 

dies  kUnftige,  nur  nach  den  Taten  verfahrende  Gericht  als  xaxa  xi  euayy' 
Xt6v  |AOU  bezeichnet  wird  und  Christus  als  Richter  erscheint.  Nun  ist  doch 
aber  gerade  der  Inhalt  des  paulinischen  Evangeliums,  dafi  Gott  nicht  die 
Taten,  die  ipya,  ansehn,  sondern  den  Glauben  als  rechtfertigend  annehmen 
wird.  Dieser  Widerspruch  hat  dazu  Anlafi  gegeben,  die  Auslegung  der 
Torangehenden  Worte  v.  is  zu  Undern  oder  v.  10  als  inhaltliche  Entgleisung 
des  Pis  bzw.  als  spUter  eingeschobeno  Glosse  zu  betruchten.  Auch  hat 

man  xaxdt  ib  «u.  jiou  nur  zu  oti  'J.  X.  bezogen:  'und  zwar  ist  es  nach  mei- 
ner  Verklindigung  so  anzusehen,  dafi  die  Funktion  des  RichterH  J.  C.  iiber- 

nehmen  wird'  (KUhl,  BWeifi).  EWeber  (Bezieh.  v.  Km  1-3  z.  Missioos- 
prax.  142  ff.)  versteht  v.  in  nach  Hofmanns  Vorgang  'von  dem  gegenwlirtig 
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an  vielen  Heiden  sich  voUziehenden  Glaubensgericht'  (vgl.  3  8  I  Cor  14  24 
Gal  2  19  6 14)  und  interpretiert  v.  15  dementsprechend  von  der  Gegenwart. 
Jiilicher  fafit  v.  15  als  das  in  der  Gegenwart  erkennbare  Zeugnis  —  die 
Heiden  kennen  das  Gesetz,  wie  die  uns  bekannte  Tatsache  des  Gewissens 

beweist  —  und  nimmt  dann  einen  Gedankensprung  zu  v.  le  an  'wie  sich 
offenbaren  wird  am  Tage  des  Gerichts',  wobei  freiiich  die  Berufung  des  Pis 
auf  'sein'  Evangelium  befremdlich  bleibt.  Mir  scheint  —  bessere  Einsicht 
vorbehalten  — ,  dafi  Pis  hier  unter  euayyeXtov  \iO\)  nicht  speziell  die  Heils- 
lehre  vom  Glauben  verstanden  wissen  will,  von  der  er  den  Romern  ja  noch 
nichts  gesagt  hat,  sondern  seine  Gesamtverkiindigung  meint,  deren  ersten 

Teil  'vom  Zorne  Gottes  und  dem  Gericht  nach  den  Taten'  er  jetzt  noch  vor- 
tragt.  Und  zu  dieser  Gesamtverkiindigung  gehort  auch  bei  Pis  ein  Gericht 
nach  den  Taten  s.  II  Cor  5  10  und  Exc.  zu  d.  St.  Ueber  den  Doppelsinn 
von  euayyeXLOv  vgl.  JSchniewind  Die  Begrifife  Wort  u.  Evgl.  bei  Pis  (Bonner 
Diss.  1910)  74  ff.  17  Durch  die  i-Aussprache  ist  aus  ei  oe  die  Lesart  tSe 
geworden,  die  seit  Chrys  gelegentlich  im  byzantinischen  Text  erscheint.  Das 
oe  bringt  einen  Gegensatz  zu  v.  12  ;  noch  immer  wird  das  Thema  von  v.  10 

ausgefiihrt :  die  'Gesetzlosen'  v.  12— le  wie  die  'HUter  des  Gesetzes'  v.  17  ff. 
sind  gleich  unentschuldbar  und  verdammlich.  STTravaTcauofiai  tcv:  'sich  auf 

etwas  verlassen'  I  Mace  8  12  Micha  3  ii  Epictet  19  9.  xauxaofxai  (xau/rjiJia, 
xauxi^ai;)  kommt  im  klass.  Gr.  selten  vor,  haufig  in  der  LXX  (constr.  IkI, 
ev  oder  ace.) :  im  NT  nur  bei  Pis,  der  es  sehr  oft  gebraucht,  und  der  von 
ihm  abhangigen  Literatur  Jac  1  9  4  16  Hebr  3  6  Ignatius  Philad.  6  3  Pol. 

5  2  III  Cor.  15  (constr.  enl,  ev,  Tcepc,  unkp  Eig,  ace).  18  xoe,  oia'^spovxa  (vgl. 
Phil  1  10)  heifit  nicht  'was  sich  unterscheidet'  =  Gutes  und  Boses  (so  Theo- 
doret  III  33  Sch.),  wofiir  Belege  fehlen,  sondern  'worauf  es  ankommt'  (Ge- 

gensatz dotaiyopa)  Plutarch  de  rect.  aud.  12  p.  43'',  quom.  adulator  35  p.  73* 
uTcep  ji,£yaX(i)v  xat  acpoopa  ota'fspovTWV  u.  o.  (vgl.  Wendland  im  Philologus 

LVII  115).  Ptolemaeus  ad  Floram  bei  Epiph.  haer.  33,  5  2.8  xat'  ecxova 
T(I)V  Tcveuiiaxcxrov  xat  otacpepovxcDV.  Inschr.  v.  Priene  247  4  Scacpepovia  x^  Tipij 

x6v  S'^jJiov  euvoia  =  'der  hervorragt,  sich  auszeichnet'.  LeBas-Waddington  Syrie 
III  410  2  xa  otacplpovxa  auxoi;  =  'ihre  Interessen'.  Brustin  Revue  de  Theol. 
et  de  Phil.  42,  196.  Vgl.  die  ocacpopa  bei  Hekataeus  Geffcken.  Zwei  griech. 
Apologeten  S.  XIV  2.  19  f.  machen  den  Eindruck,  als  zitiere  Pis  die  Worte 

einer  judischen  fiir  Proselyten  berechneten  Schrift :  oSrjyoi;  xu:pXa)v  bean- 
spruchen  Mt  15 14  die  Pharisaer  zu  sein,  die  sich  wohlauf  Js  42  6.7  49  6 

(avoi^ai  o'^O-aXnoui;  xucpXwv  und  cpwi;  e^vwv)  stutzen  :  so  Lagrange.  Aus  sol- 
cher  Quelle  stammt  wohl  auch  das  eigenartige  (lop'f  watv  x'^;  yvibasw? :  iiber 
yvwaii;  in  Gebeten  des  hellenistischen  Judenturas  (Const,  ap.  VII  33  —  38 
VIII  12)  vgl.  Bousset  Gottinger  Nachr.  1915,  466  ff.  Orac.  Sibyll  3,  195 

heifien  die  Juden  ̂ cou  xaO-oorjyo:  fiir  alle  Menschen.  21  Statt  den  immer  noch 
fehlenden  Nachsatz  zu  d  v.  17  korrekt  zu  bilden,  setzt  Pis  mit  einer  neuen  Satz- 

folge  ein.  22  ̂ epoauXsc? :  Joh.  Chryst.  IX  p.  473"  f.  M.  xac  yap  a'^oopa  '^v 
djiTjyopsujjtsvov  xwv  ev  xolq  eiSwXeto:^  aTixeaS-ai  XP^I^^"^^''  S:d  x6  p$eXup6v  •  i^ 
oh  xfiz  cp'.Xoxpi'jfJtaxcas  xupavv:g  cprja:  xa:  xoOxov  ufxai;  CTretae  xaxaixaxfjaat  x6v 
vofjiov.  Mit  der  Moglichkeit,  dafi  ein  Jude  einen  heidnischen  Tempel  bestehlen 
konnte,  rechnet  auch  Act  19  37  Josephus  Ant.  IV  (207)  8  10.  Dafi  Geschenke 
einer  vornehmen  Proselytin  fUr  den  Jerusalemer  Tempel  durch  vier  Juden 
unterschlagen  seien,  berichtet  Josephus  Ant.  XVIII  (81  ff.)  3  5.  Ps.  Salom.  812 
wird  von  den  sittenlosen  Juden  gesagt  xa  dy:a  xoO  •S-eoO  otyjpKdt^oaav.  Wei- 
tere  Beispiele  bei  Billerbeck  113  ff.  23  Der  Satz  ist  nicht  Frage,  sondern 
bildet  mit  v.  24  den  zusammenfassenden  Abschlufi :  so  richtig  Lagrange.  24 

Das  Zitat  frei  nach  Js  52  5  LXX  (nicht  Ez  36  20).    'Um  euretwillen',  weil  man 
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25  Die  Beschneidung  nutzt   namlich    (allerdings)    etwas,    (aber  nur) 
wenn  du  das  Gesetz  befolgst :  bist  du  aber  ein  Ueberlreter  des  Gesetzes, 

so  ist  deine  Beschnitlenheit    (in  Goltes  Augen)    zur  Unbeschnittenheit 

2G  geworden.  Wird  nun  nicht  (dementsprechend),  falls  ein  Unbeschnit- 

tener    die  Rechtsforderungen    des  Gesetzes     beobachtet,     seine    Unbe- 
27  schnittenheit  (von  Gott)  als  Beschnitlenheit  angerechnet  werden?  Und 
dann  wird  der  physisch  Unbeschnittene,  der  das  Gesetz  erfullt,  fiber 

dich  zu  Gerichte  sitzen,  der  du  mit  dem  buchstablichen  Wortlaut  (des 
Gesetzes)  und   der  Beschneidung    versehen    (trotzdem)    ein  Ueberlreter 

28  des  Gesetzes  bist.  Denn  nicht,  wer  auBerlich  (ein  Jude  ist),  ist  ein 

(rechter)  Jude,  nocli  die  auBerliche  Beschneidung  am  Fleische  (ist   die 

::9  wahre),  sondern  wer  im  Verborgenen  ein  Jude  ist,  (ist  ein  rechter 

Jude,)  und  die  (richtige)  Beschneidung  ist  die  des  Herzens  (,die  da  ge- 
schieht)  auf  Anlrieb  des  Geistes,  nicht  bloB  well  es  der  Wortlaut  befiehlt; 

(das  ist  ein  Jude,)  dessen  Lob  nicht  aus  der  Menschen,  sondern  aus 
Gotles  Munde   stammt. 

3  Ja,  was  ist  denn  (dann  aber  uberhaupt  noch)  der  Vorzug  des  Juden 

2  oder  der  Nulzen  der  Beschneidung?  Gar  viel  nach  jeder  Richtung  hin. 
sErstens:    ihnen    sind  Goltes  VerheiBungen    anvertraut    worden.    Denn 

wie  ist's  damit?  Wenn  auch  einige  bundbruchig  geworden  sind,  deren 
4  Bundesbruch  macht  doch  nicht  Goltes  Bundestreue  zu  nichle?  Nim- 

mermehr !  Sondern  es  muB  sich  zeigen,  daB  Gott  wahr  ist  »jeder 
>Mensch  aber  (wie  der  Psalmist  sagt)  ein  Liignerc  wie  denn  geschrieben 

steht  »damit  du  als  gerecht  erfunden  wirst  in  deinen  Worlen  und  ob- 
o  >siegst,  wenn  man  mit  dir  rechtet«.  Wenn  aber  unsere  Ungerechtigkeit 

von  den  Dienem  auf  den  Herrn  schliefit.  V.  25 — 29  unterstiitzt  die  Hauptthese 
V.  17—24  durch  Abwehr  des  jiidischen  Hinweises  auf  die  Beschneidung,  die 
ein  besonderes  Verhaltnis  zu  Gott  begriinde,  also  auch  milderes  Urteil,  ja 
Gnade  des  Richters  zur  Folge  habe  (vgl.  Sap  15  2).  Da  es  zugleich  die 
These  seiner  judenchristlichen  Gegner  ist,  bekampft  er  sie  besonders  nach- 
driicklich  :  Tun  des  Gesetzes  ist  auch  fUr  den  Beschnittenen  das  allein  Ent- 
scheidende.  Vgl.  syr.  Apoc.  Baruch  48  22  Denn  auf  dich  verlrimen  wu\ 
da  dein  Gesetz  ja  bci  tins  ist;  und  wir  wissen^  dafi  wir  nicht  fallen,  so 
lange  als  wir  an  deinen  liundesrorschriften  festhalten  (also  das  Tun  ent- 
scheidet).  26  Hier  tritt  besonders  deutlich  das  Hypothetische  dieser  ganzen 
AusfUhrungen  hervor.  Pis  sieht  auch  hier  noch  von  der  sonst  fUr  ihn  fest- 
stehenden  Tatsache  ab,  dafi  Uberhaupt  niemand  das  Gesetz  erflillen  kann 
(Sasf.),  und  setzt  den  Fall,  ein  Heide  erfiillte  es  wirklich,  woflir  er  ja  v.  14.  16 
die  theoretische  Mbglichkeit  nachgewiesen  hat.  Er  ist  hier  in  der  Stimmung 
zu  sagen  :  ein  Heide  wird  noch  eher  das  Gesetz  erflillen  als  ihr  Juden !  wo- 
zu  ihra  Erfahrungen  liber  relativ  grbfiere  Gerechtigkeit  einzelner  Heiden  die 
Handhabe  bieten  mUgen.  27  Lagrange  sieht  hier  eine  Reminiszenz  an  Mt  12  41. 

2tfiS  wie  oft  vom  begleitenden  Umstand  (nicht  'durch')  Klihner-Gerth  II  1 
p.  482  f.  28  verklirzter  Ausdruck  fUr  6  ev  t<J)  cpavep<[)  'iouoato?  'louoato? 
ioTtv,  ooSi  19  i.  T.  9.  t.  o,  7i«ptT0|iT)  T.t^\xo\i^  ioxtv,  analog  ist  v.  29  zu  konstr. 
29  Beschneidung  des  Herzens  nach  Deut  10  le  80  0  Jer  4  4  9  20  Ez  44  7  Od. 
Salom.  11  1. 2.  Pbilo  hat  Uhnliche  Gedanken  vorgetragen  de  znigr.  Abrah.  92 
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p.  450  M.  de  special,  leg.  I  6  p.  211  M.  ebenda  305  p.  258  M.  o5  geht  auf 
louoaoo;,  der  Inhalt  des  e;;a:vo?  ist,  'wahrhaft  ein  Israelit  zu  sein,  in  dem 
kein  Falsch  ist'  Joh  1  47.  Auf  stoische  Parallelen  verweist  AFridrichsen 
Syrabolae  Arctoae  I  (1922),  39  ff.  Ill  1  —  8  Die  ZurUckvveisung  immer 

neuer  sich  aut'drangender  Einwurfe  oder  Mifiverstandnisse  (vgl.  zu  v.  s)  bringt 
den  Apostel  immer  weiter  vom  Thema  ab,  obwohl  er  sich  sichtlich  bemiiht, 
nur  in  kurzen  Andeutungen  diese  Nebengedanken  zu  erledigen :  uns  er- 
wachsen  aus  dieser  Kiirze  Schwierigkeiten  im  Verstandnis.  Aus  v.  28  f.  wird 
der  Leser  geneigt  sein  zu  folgern,  dafi  von  einem  Vorrang  der  Juden  in 
religiose!  Hinsicht  keine  Rede  sein  kbnne.  Das  mag  der  herzlich  an  seinem 
Volke  hangende  (vgl.  9  —  11)  Jude  Pis  nicht  gelten  lassen :  freilich  vveifi 
er  nur  einen  Ehrenvorzug  zu  nennen:  wirklichen  Vorrang  in  der  entschei- 
denden  Frage  muQ  er  ablehnen  v.  9.  2  Dem  Tipwxov  folgt  keine  Fortsetzung : 
an  was  Pis  gedacht  hat,  kann  man  aus  9  4.  5  ersehen.  Origenes  las  (mit  sa  ?) 

upwToi  yap  £7itaxe69-rjaav  xa  Xo^t-oc  xou  O-eoO  (Bauernfeind  95  f.).  Aus  ihra  haben 
die  Lesart  entlehnt  Euseb.  dem.  evang.  IX  9,  4  und  Athanas.  in  Ps.  118,  162 
(I  2,  1218  f.  Montf.),  in  Bibelhss.  oder  Uebersetzungen  findet  sie  sich  nicht. 
Sie  ist  eine  handgreifliche  Erleichterungskorrektur.  Mbglich  ist,  dafi  von 
hier  aus  yap  in  SA  Koine  hinter  |i£v  eingedrungen  ist  (Zahn),  obwohl  sich  der 
Zusatz  bei  der  Beliebtheit  der  Verbindung  (isv  yap  auch  ohne  dies  erklart. 

Dafi  mit  Xoyca  'die  Verheifiungen'  (9  e)  gemeint  sind,  lehrt  das  Folgende. 
3  xc  yap;  (bei  Pis  noch  Phil  1  is)  'denn  wie  steht's  mit  dem  eben  Gesagten, 
was  ist  davon  zu  halten  ?'  —  dann  die  zweite  Frage  mit  dem  Inhalt  'ist's  etwa 
nicht  richtig?  entbindet  vielleicht  die  Bundbriichigkeit  der  Juden  Gott  von 

der  ErfUllung  seiner  Verheifiungen  ?',  so  dafi  also  die  Juden  langst  gar  nicht 
mehr  mit  den  X6y:a  betraut  waren.  Zum  Gedanken  vgl.  Jer  38  32.  Das 

ccTiiaxeiv  (in  diesem  Sinne  auch  II  Tim  2  13)  'einiger'  besteht  nicht  in  Un- 
glauben  an  das  Evangelium,  das  hier  ja  gar  nicht  in  Frage  kommt,  sondern 
in  groben  Uebertretungen  des  Gesetzes  seit  den  Tagen  des  goldenen  Kalbes. 
[iYj  yevocxo  bei  Pis  sehr  beliebte  Wendung  zur  feierlichen  Verwahrung  gegen 
falsche  Konsequenzmacherei.  So  oft  im  hell.  Gr. :  vgl.  Epictet  ed.  Schenkl 

Index  p.  540".  Bultmann  Stil  d.  paul.  Predigt  33.  4  yiviaO-ti)  der  Imperativ 
bei  der  Forderung  des  religibsen  Bewufitseins.  Ps  115  2  und  50  6  zitiert. 
Mit  5  geht  Pis  zu  einem  neuen  Einwurf  iiber,  dessen  Berechtigung  uns  zu- 
nachst  unklar  ist.  Pis  woUte  nachweisen,  dafi  die  Verheifiungen  an  Israel 
trotz  allem  bestehen  bleiben.  Das  ist  mit  v.  4  erledigt.  Der  zu  v.  6  uber- 
leitende  Gedanke,  dafi  die  Schlechtigkeit  der  Menschen  dazu  da  sei,  um  als 
Folic  fiir  Gottes  Gerechtigkeit  zu  dienen,  ist  in  4  nicht  ausgesprochen,  wohl 
aber  in  der  von  Pis  nicht  mitzitierten  ersten  Halfte  von  Ps  50  6  :  'An  dir 
allein  habe  ich  gesundigt  und  das  was  bose  vor  dir  ist  getan,  da  mit  du 

gerecht  erfunden  werdest'  usw.  Dies  Psalmwort  hat  Pis  im  Sinn,  wenn  er 
mit  e:  ok  den  erwahnten  Gedanken  wie  einen  vom  Leser  ausgesprochenen 

einfuhrt  und  zuriickweist.  •9'eoO  O'.vcaioauvrj  hier,  wie  otxatwO-^S  lehrt,  die 
Eigenschaft  Gottes.  auvcaxava:  =  'konstatieren'  Gal  2  is.  xc  ipou|X6v  im  Rm 
siebenmal  (4 1  61  7  7  8  31  9  14.  so),  sonst  nicht  bei  Pis.  Ueber  dpyyj  als  'le- 

gitime Empfindung  des  Richters'  s.  Hirzel  Themis  416.  Pohlenz  Zorn  Gottes 
15  3.  Die  Anlage  des  Vordersatzes  wiirde  als  Nachsatz  erfordern  'ist  dann 
nicht  Gott  ungerecht?'  (Antwort  'Ja'):  Pis  andert  die  Konstr.  in  eine  'Nein' 
erwartende  Frage  (ebenso  9  14),  um  auch  dem  Scheine  der  Blasphemie  zu 
entgehen,  und  fUgt  sofort  hinzu  xaxa  av^pwrcov  Xeyo) :  (noch  I  Cor  9  s  Gal 

3  15  und  dvO-pcoTiivov  Xeyw  Rm  6  19)  stets  =  'ich  rede  wie  ein  Mensch  redet, 
dessen  Gesichtskreis  nur  menschliches  umfafit' :  hier  nicht  als  ob  Pis  das 

eben  Gesagte  dadurch  als  Meinung  der  Gegner  bezeichnen  woUte  ('ich  rede 
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Gottes  Gerechtigkeit  ins  rechte  Licht  stellt,   was  dann?    1st  Golt   elwa 

ungerecht  wenn  er  seinen  Zorn  verhangt  —  ich  rede  nach  menschlicher 
G  Logik  — ?  Nimmermehr !  Denn  wie  sollte  Gott  (sonst)  die  Welt    rich- 
7  ten  ?  Und  wenn  Gottes  Wahrhaftigkeit  auf  Grund  meiner  Liigen- 
haftigkeit    groB    geworden    ist    zu    seiner  Verherrlichung,    was    werde 

8  ich  denn  da  noch  als  Sunder  gerichtet?  Und  gilt  etwa  das  Wort,  das 

gewisse  Leute  lasterlich  mir  zuschreiben  xLaBt  uns  das  Bose  tun,  da- 
mmit das  Gute  komrae«?  Die  empfangen  ihr  Urteil  mitRecht! 

9  Wie  steht's  nun?  Haben  wir  (Juden)  einen  Vorzug  ?  Nicht  so 
schlechthin.    Denn  vorhin  bereils  babe  ich  die  Anklage    erhoben,  daB 

10  Juden  und  Griechen  alle  unter  der  Sunde  slehen,  wie  geschrieben  sttht: 

11  :>Da  ist  kein  Gerechter,  auch  nicht  einer,  da  ist  keiner,  der  verstandig 
12  list,  keiner  der  Gott  sucht.  Alle  sind  abgewichen,  alle  zusaramen  sind 

>sie    untuchtig  geworden.    Da  ist  keiner,  der  das  Gute  tut,  auch  nicht 

13  »ein  einziger.    Ein  geoffnetes  Grab  ist  ihr  Schlund,  mit    ihren  Zungen 
14  jbetrogen  sie,  Schlangengift  ist  unter  ihren  Lippen.  Ihr  Mund  ist  vol! 

15  iFIuch  und  Bitterkeit,  schnell  sind  ihre  FuBe,  Blut  zu  vergieBen,  Ver- 

es Menschen  nach'  Weizsacker),  sondern  in  dem  das  Anstofiige  entschuldi- 
genden  Sinne  'ich  ziehe  die  Konsequenz  nach  menschlicher  Logik'.  Origenes 
kannte  aber  griechische  Handschriften,  welche  xata  twv  avS-pWTiwv  lasen,  was 
natiirlich  zu  opyYjv  iTricpepwv  bezogen  warden  sollte  (a  78  Bauernfeind  96  und 
com.  lat.  6,  163  Lo.):  es  ist  lehrreich  zu  sehen,  wie  unsinnige  Aenderungen  sich 
in  solch  alten  Hss.  finden.  6  Der  Sinn  ist  nicht  deutlich  ausgesprochen  :  ent- 

weder  'wie  sollte  Gott  die  Welt  richten,  wenn  er  ungerecht  ware'  (so  La- 
grange) oder  'wenn  er  seinen  Zorn  nicht  zur  Erscheinung  brachte'  oder  'wenn 

er  die  Juden  unbestraft  lieCe';  in  letzterera  Falle  ware  es  eben  nicht  der 

ganze  xojjjios,  der  gerichtet  wiirde.  stts:  =  'da  sonst'  wie  lie,  gut  griechisch. 
7  Das  ti  oe  ist  parallel  dem  von  v.  5,  auch  der  Gedanke  der  gleiche,  nur, 

dafi  er  seinen  Ausdruck  aus  4''  entlehnt,  wiihrend  6  nach  dem  nur  z.  T.  aus- 
gesprochenen  Zitat  4^  gebildet  war.  ev  hier  instrumental,  eyw  ist  dasselbe 
'ich',  welches  5  nait  i^|X(ji)v  bezeichnet  wird,  der  Jude,  von  dessen  a-Kiozicc  s 
zu  reden  beginnt.  xt  It:  xdyd)  xp^vofxat  nicht  'auch  ich'  (aufier  dem  Heiden), 
sondern  xat  gehbrt  zu  xpLVO[i.a:  'was  werde  ich  denn  auch  noch  gerichtet 
(statt  belohnt  zu  werden)'.  Diese  laxe  Stellung  des  xac,  deren  Verkennung 
zu  vielen  gequalten  Erkliirungen  Anlafi  gegeben  hat,  bei  Pis  sehr  hilufig 

z.  B.  I  Thess  2  13  xal  Sea  xoOxo  xai  "fjiLtii  eOxaptaxoujjiev  'deshalb  danken  wir 
denn  auch'  (nicht  'auch  wir',  was  dort  ganz  sinnlos),  I  Thess  3  6  xdy(b 
iKe\i'\>x  'habe  ich  denn  auch  geschickt' :  ferner  Rm  6  8  811.24  9  24  15  14.  19 
II  Cor  61  Eph  6  21.  8  xai  [jitj  sc.  eaxcv  parallel  dem  (iig  in  5:  'es  gilt  doch 
nicht  Src  „KG:7ja(i)jiev  .  ."?'  Hier  sehen  wir,  was  Pis  zu  dem  Exkurs  v.  5  — 8 
veranlaBt  hat:  er  will  bei  Zeiten  der  von  den  Gegnern  aus  seiner  Lehre 

vom  'Glauben  allein'  gezogenen  falschen  Konsequenz  entgegentreten.  6 1  ff. 
tut  er  das  im  richtigen  Zusammenhang  ganz  ausfiihrlich :  was  er  Kap.  6  vom 
christlichen  Standpunkt  widerlegt,  das  lehnt  er  hier  auch  vom  jUdischen  ab. 
Ueber  den  Sinn  des  Vorwurfs  s.  zu  B  20.  Die  raeisten  Kommentare  fassen 

xod  |ii^  als  FortfUhrung  der  Frage  xt  xayd)  .  .  xp^vojiat:  dann  ralilite  es  aber 
weitergehen  xa!  ou  X'  (nUmlich  TiocoOnev)  xaS-w;  pXaocpr^iioujjieila  .  .  .  Deshalb 

wird  angenommen,  Pis  habe  urspr.  schreiben  wollen  xc  |jiyj  .  .  7:otTf',a(D|i£v  und 
habe  dann  gegen  die  Konstruktion  des  Satzes  das  uoiipmtv  durch  oxc  von 
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Xeyetv  abhangig  gemacht.  Moglich  ist  das  allerdings,  aber  komplizierter  als 

die  oben  gegebene  Erklarung.  Blafi-Debr.  (Gramm.^  §  427  4)  streicht  einfach  ott 
mit  der  Vulgata,  G  und  verwandten  Lateinern,  aber  nur  2  oder  3  spate  grie- 
chiscbe  Hss.  lassen  gleichfalls  Sti  aus,  so  dafi  es  auf  der  Hand  liegt,  dafi 
dieser  Text  eine  wertlose  Erleichterung  der  schwierigen  Konstruktion  ist. 
(I)v  geht  wohl  auf  die  xtvec,  nicht  auf  solche,  die  das  Wort  uotTjacofjiev  zu 
ihrer  Devise  machen.  Der  Exkurs  hat  Pis  so  stark  vom  Thema  abgebracht, 
dafi  er  es  ganz  vergifit,  die  dem  Tipwxov  v.  2  entsprechenden  weiteren  Vor- 
ziige  zu  nennen  s.  zu  v.  2.  9  Der  Anfang  ist  schon  im  Altertum  nicht  ver- 
standen  worden  und  hat  zu  allerlei  Textkorrekturen  Anlafi  gegeben.  Zwei 

Zeugengruppen  treten  deutlich  auseinander:  ^)  zi  ouv;  TcpoByoiiz^a.;  ou  Tiavxo)? 
lesen  die  agyptischen  Zeugen SAB  bo  sa  Or,  die  Byzantiner  KLP  mit  der  Masse  der 

Minuskeln,  von  Lateinern  die  Vulgata,  wie  es  scheint  allein.  2)a  xi  ouv  xax- 
iXO[iEV  Tcsp^aaov;  (also  ohne  00  T^avxw;)  haben  Theodt,  Severian  v.  Gabala 
(Catene  p.  18  25.  27),  wohl  auch  Theodor  v.  Mopsuestia  (Cat.  17  30  {lexa  x6v 

exeivwv  eXeyxo^j  "^^"^  yjfxexepwv  xb  jxeysS'OS  oe:^o|jiev  sol)  und  pesch:  •»  x:  ouv 
7cpcxax£X0|Ji£v  Tteptaaov;  Chrys  (vgl.  IX  p.  497'=  Montf.)  und  die  alten  La- 
teiner  DG  Ambst.  Pel.  Daneben  gehen  mancherlei  wilde  Varianten  einher, 

wie  7ipoa£x6[i.£0a,  TipoEpxofJiEifa,  7i£p:ex6fA£i)'a.  Die  Zeugen  von  2^  lesen 
auch  meist  im  folgenden  ̂ xcaaa[X£0*a  statt  TipoiQX'.ccadyLe^a..  Hier  ist  wieder 
Lesart  2  klar  und  einfach,  Lesart  1  bietet  starke  Schwierigkeiten,  ohne 
unmoglich  zu  sein :  woraus  angesichts  ihrer  guten  Bezeugung  ihre  Ur- 
spriinglichkeit  folgt.  In  2  haben  wir  eine  alte  Konjektur  vor  uns,  die  unter 
Benutzung  von  v.  1  den  anscheinend  verderbten  Text  heilen  wollte.  npoiyta 

heilit  'vorhalten'  (zum  Schutz)  oder  intr.  'einen  Vorrang  haben',  das  Med. 
TcpoEXOjxai  bedeutet  gewohnlich  'vorhalten  zum  Schutz'  oder  iibertragen  etwas 
'vorschiitzen',  was  hier  keinen  Sinn  gibt :  Pis  scheint  das  Medium  in  der 
Bedeutung  des  Aktivs  angewendet  zu  haben.  Vgl.  Hatzidakis  Einl.  in  die 

neugriech.  Gramm.  S.  195  fF.  Radermacher  Gramm.  -79.  147,  Blafi-Debrun- 
ner  §  316.  Pis  niramt  v.  1  wieder  auf  und  fragt  wie  v.  5  und  7  als  Jude 

'haben  wir  also  einen  Vorrang'  ?  Antwort  'nicht  so  schlechthin,  denn  trotz 
des  V.  2  Gesagten  sind  wir  Juden  in  der  Hauptsache  mit  den  Heiden  in 

gleicher  Verdaramnis'.  Auch  dem  jUdischen  Schrifttum  ist  der  Gedanke  nicht 
ganz  fremd,  dafi  alle  Menschen,  auch  die  frommsten  Juden  Sunder  sind:  aber 
daneben  besteht  doch  die  volkstumlichere  gegenteilige  Meinung  zugunsten 
der  alttestamentlichen  Frommen  und  der  grofien  Rabbinen.  Lehrreich  Bab. 

Sanh.  101""  Der  erkrankte  Rabbi  Elieser  (um  90)  fragt  den  R.  Akiba :  habe 
ich  irgend  el  was  von  der  gan%en  Tor  a  un  beach  let  gelassen?  Der  sprack 
zu  iliin ;  Du  hast  uns  gelehrl.  Rabbi,  dafi  kein  Mensch  auf  Erden  gerecht 

ist,  dafi  er  Gules  tale  und  nicht  silndigte"  (Eccl  7  20).  Billerbeck  155  ff. 
7tpoyjXiaaa[A£^a  weist  auf  die  gesamten  Ausfuhrungen  Kap.  1  und  2  hin.  Die 
Siinde  als  personifizierte  diimonische  Herrschermacht  wie  6  7 :  vgl.  MDibelius 
Geisterwelt  im  Glauben  des  Pis  122  f.  Der  Schriftbeweis  10  —  18  soil  die 
Ungerechtigkeit  auch  der  Juden  nachweisen,  wie  v.  19  ausdriicklich  betont. 
Er  wird  durch  ein  Mosaik  aus  at.  Zitaten  gefiihrt:  v.  10 — 12  =  Ps  13  1 — 3 
veriindert  und  verkUrzt,  v.  is  "  ̂  =  Ps  5  10  wortlich,  v.  is  '^  =:  Ps  139  4  wortlich, 
V.  14  =  Ps  9  28  verandert,  v.  15 — 17  =  Js  59  7 — 8  verandert  und  verkurzt, 
V.  18  =  Ps  35  2  fast  Avortlich  (NB.:  Im  Vaticanus  der  LXX,  also  im  Text 
der  Ausgabe  von  Swete  ist  in  Ps  13  3  die  Fortsetzung  nach  Pis  interpoliert, 
ahnlich  in  anderen  LXX-Hss.).  Diese  Art  der  Kombination  und  willkiirlichen 
Aenderungen  at.  Stellen  ist  bei  Pis  gelaufig  (vgl.  Exk.  zu  Gal  4  30;  Vollmer 
die  at.  Zitate  bei  Pis  S.  36  ff.).  Justin  dial.  27  hat  fast  das  gleiche  Zitat, 
offenbar  aus  unserer  Stelle.  13  eooXcoOaav  Imperf.  mit  Aoristendung  Rader- 
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{5  »wustungund  Jammer  ist  auf  ihren  Wegen,  und  denWeg  des  Friedens 
18  >haben  sie  nicht  erkannt,  da  ist  keine  Furcht  Gottes  vor  ihren  Augen.« 

19  Nun  wissen  wir  aber,  daB  die  Ausspruche  des  Gesetzes  sich  auf  das 

Volk  des  Gesetzes  beziehen,  so  daB  (nunmehr)  jeder  Mund  gestopft  ist, 
20  und  die  ganze  Welt  schuldig  ist  vor  Gott.  Denn  aus  Gesetzeswerken 

iwird  kein  Fleisch  gerecht  vor  ihm«,  weil  durch  das  Gesetz  nur  Er- 
kenntnis  der  Sunde  kommt. 

21  Jetzt  aber  ist  unter  Beseitigung  des  Gesetzes  die  Gottesgerechtig- 
keit offenbart  worden,  die  vom  Gesetz  und  den  Propheten  bezeugt  wird; 

22  (diese)  Gottesgerechtigkeit  (entsteht)  durch  den  Glauben  an  Jesus  Christus 
und  wird   alien  zuteil,  die  da  glauben.  Denn  es  ist  kein  Unterschied, 

23  sie  haben  ja  alle  gesundigt  und  ermangeln  der  goltlichen  Herrlichkeit: 

21  und  nun  werden  sie  umsonst  gerecht  gemacht  durch  seine  Gnade  auf 
2o  Grund  der  Erlosung  in  Christus  Jesus.    Den  hat  Gott    als  Suhnemittel 

hingestellt  durch  sein  Blut,  (das  man  sich  zu  eigen  macht)  durch  den 
Glauben,  und  zwar  zum  Erweise  seiner  Gerechtigkeit,  insofern  er  die  fruher 

26  in    der  Geduldsperiode  Gottes    begangenen  Suden    vergibt,    um    seine 

macher  Gramm.  ̂   92.  19  Das  i9  ̂   ausgesprochene  Prinzip  beweist,  dafi  mit  der 
Klage  V.  10  -is  nicht  die  Heiden,  sondern  nur  die  Juden  gemeint  sein  konnen. 

t'va  hier  von  der  tatsachlichen  Polge  vgl.  Radermacher  Gramm.  ^  191,  Blafi- 
Debrunner  §  391  5.  20  Anspielung  an  Ps  142  2.  In  20''  wird  bereits  flUchtig 
der  Gedanke  angeschlagen,  welcher  das  Thema  von  7  7  ff.  bildet.  V.  21  greift 
zuriick  auf  1  17.  is :  wahrend  bisher  nur  der  Zorn  Gottes  sich  offenbarte,  zeigt 
sich  nun  die  Gottesgerechtigkeit.  Dafi  sie  bereits  im  AT  geweissagt  ist,  und 

zwar  gerade  als  'Gerechtigkeit  aus  dem  Glauben',  setzt  Pis  in  c.  4  und  am 
ausfUhrlichsten  Gal  3  f.  auseinander.  22  Ueber  niaxic,  'IrjaoO  vgl.  Exk.  zu  4  25  r/ 
und  zu  Gal  3  le,  Bousset  Kyrios  Christos  ̂   149.  Es  kann  nicht  Gen.  subj.  sein,  wie 
Haufileiter  Der  Glaube  J.  Ch.  1891  und  Kittel  Stud.  u.  Krit.  1906,  419  an- 

nehmen.  Deifimann  Paulus  ̂   125fF.  (und  seiner  Anregung  folgend  0.  Schmitz 
die  Christusgemeinschaft  des  Pis  im  Lichte  seines  Genitivgebrauchs  1924) 

fafit  Tziaxii  'IrjaoO  X.  als  'Genitivus  mysticus'  =  nioxii  tic,  'I.  X.  =  nioxic, 
iv  'I.  X.  =  'Glaube  in  mystischer  Gemeinschaft  d.  h.  in  der  Lebensverbin- 
dung  mit  J.  Chr.'  Dann  miifite  aber  auch  Ticaxeueiv  dq  'IrjaoOv  X.  (Rm  10  14 
Gal  2  16  Ph  1  29)  bedeuten  4n  der  Glaubensgemeinschaft  mit  J.  Chr.  leben' : 
Diese  Folgerung  zieht  Deifimann  auch,  obwohl  das  et?  hier  schwer  ertriiglich 
ist.  Vor  allem  aber  wird  bei  dieser  Auffassung  der  paulinische  Sprachgebrauch 

von  niox'.i  und  KiaieuEtv  v5llig  von  dem  sonst  im  NT  und  aufierhalb  iiblichen 
getrennt,  und  zwar  ohne  Not.  Denn  Ph  1 27  i]  nhxic,  xob  euayyeXiou  und 

Phm  b  niaxii  y)v  lyv.i  Tipd;  t6v  xupcov  'lyjaoOv  zeigen,  dafi  Pis  vom  Glauben 
an  Jesus  und  das  f]vangelium  zu  reden  weifi,  so  gut  er  von  Ti'.oTeuetv  bkI 
dtiv  Rm  4  6.  24  spricht.  An  alien  Stellen  reicht  die  Erkliirung  des  Genitivs 
als  eines  objectivus  aus :  da  wird  man  nicht  ohne  Zwang  Ausnahmen  kon- 

struieren  dlirfen.  Vgl.  W.  Bauer  WOrterbuch  s.  v.  Tct'ori?.  *)  dq  xcavxa?  lesen 
die  Aegypter  SABC  bo  sa  Clem.  Paed.  I  73,  2  Grig,  in  Ps  17,  25  (12,  64  Lo.); 

*)  et{  navta;  xai  inl  Tiavxa;  der  by z.  Text  KL  Minuskcln  ('hr  Theodt  jjesch 
und  von  Altlateinern  DG,  wUhrend  Augustin  mehrfuch  in  omnes  allein  bietet; 

•)  die  vg  liest  iuper  omnes  allein,  las  also  inl  nocvxa;  statt  ei;  Tcavxa^,  was 
im  Oriechischen  nur  noch  vereinzeit  bei  Joh.  Damasc.  Lemma  z.  St.  begegnet. 
Efl  ist  also  1  der  Urtext,    8  eine  alte  Variante,  2    die  Kombination  beider 
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Lesarten.  23  oo^a  xoO  d-eo'j  erklart  durch  5  2  8  is.  so  I  Cor  4  5 :  das  apoka- 
lyptische  Bild  vom  Lichtglanz,  mit  dem  der  Gerechte  nach  bestandenem 

Gericht  bekleidet  wird  vgl.  IV  Esra  7  122 — 125.  Apoc.  Bar.  I.  51  1.3  54  i5  s. 
Bousset  Judentum  ^  277.  Ganz  ahnlich  die  Klage  der  Eva  im  Leben  Adams 
u.  Evas  20:  Warum  hast  du  mir  das  angelan,  dafi  ich  entfremdet  ward 
von  meiner  Herrlichkeil,  mil  der  ich  bekleidet  war?  (Kautsch  Pseudepigr. 

II  522)  und  nach  einer  Tradition  des  IV  Jh.  in  Bereschit  rabba  12,  5  (p.  24'' 
Berlin)  zu  Gen  2  4  hat  Adam  durch  die  SUnde  Herrlichkeit  (r?)  verloren 

(Wiinsche  Biblioth.  Rabb.  Midr.  Ber.  Rabba  S.  52)  vgl.  JWeiss  Urchristen- 
tum  475  2.  24  Wahrend  aTioXuTpwoLg  meist  abgeschwacht  =  awtrjpta  ist  (Lc 
21 28  Rm  8  23  I  Cor  1  30  Eph  I14?  4  30  Hebr  11  35),  kommt  es  hier  wie  Col. 

1 14  Eph  1  7  Hebr  9  15  dem  urspriinglichen  Sinne  'Loskaufung'  naher  (vgl. 
I  Tim  2  e).  ev  Xptaxo)  iTjaou  hier  nicht  in  dem  pragnanten  Sinne  'im  erhohten 

Christus'  (s.  zu  611),  sondern  =:  'durch  Christus'.  Die  aTioXutpwat;  findet 
nicht  bei  jeder  Vereinigung  eines  neubekehrten  Christen  mit  dem  erhohten 

Herrn  immer  aufs  neue  statt  —  das  ware  die  prlignante  Auffassung  von 

Iv  Xp'.axo)  'Irjaou  —  sondern  ist  einmal  durch  eine  Tat  Christi  vollzogen 
worden,  also  'durch  Christus',  und  diese  Tat  war  ein  Opfertod.  Das  beweisen 

die  inhaltlich  nachststehenden  Wendungen  5  9  oixatwO-evxe;  vOv  ev  xw  al'iAaxt 
auxoO,  5 10  xaxrjXXaYrjjjiev  X(J)  ■O-ecjJ  ota  xoO  -Q-avaxou  xou  uJoO  auxoO,  II 
Cor  5  18  xaxaXXd^avxo J  VJiJia?  eauxo)  ota   XptaxoO   II  Cor  5  19    ̂ eo^  r;v  i v 
X  p  c  a  X  w  x6a(jiov  xaxaXXaaawv  eauxw  vgl.  Gal  3  13.  Da  erlautert  ein  Satz 
den  andern:  es  ist  ein  feststehender  Gedankenkomplex  des  Pis,  aus  dem 

heraus  undeutliche  Stellen,  wie  die  unsere,  ihr  Licht  empfangen.  25  —  26 
Christus  ist  das  tXaax7jptov. 

lAXCTHI'lON  ist  substantiviertes  Adjektiv  und  bezeichnet  eine  irgendwie 
mit  Siihne  zusaramenhangende  Sache.  So  ist  es  z.  B.  gelaufige  Bezeichnung  einer 
Siihnegabe,  durch  welche  die  ziirnende  Gottheit  gnadig  gestimmt  werden  soil : 

so  eine  Inschrift  (Paton  and  Hicks  inscr.  of  Cos  n.  81)  b  Saiiog  uiisp  Ta;  A6-coxpdxopo; 
Kaioapoc  9-soii  uioi3  ZepaoxoO  otoxTjptag  9-sotg  [Xaoxy^piov  (vgl.  n.  347,  Dio  Chrisostomus  or. 
XI  121  p.  184  M.  u.  6.)-  Josephus  Antiqu.  XVI  (179)  7 ,  erzShlt,  wie  Herodes  das 

Grab  Davids  bestiehlt  (vgl.  zu  Act  2  .,9)  und  nachher  von  Angst  ergriffeu  ein  mar- 
mornes  iXaan^piov  |ivf||jLa  aufstellt.  Das  Wort  ist  da  Analagon  zu  den  hSufigen  in- 
schriftlichen  Bezeichnungen  der  Weihegaben  an  die  Gottheit  als  owxT^piov  oder  xa- 

pioTn^piov  vgl.  Dittenberger  Syll.  IV*  s.  v.  und  Or.  inscr.  II  p.  721.  MFrSnkel  Inschr. 
V.  Pergamon  II  S.  528  E.  In  der  LXX  wird  die  nicr,  der  Deckel  der  Bundeslade, 
der  am  VersOhnungstag  mit  dem  Blut  des  Siihneopfers  bespritzt  wurde  (Lev  16  u) 

als  iXaoxT^ptov  i7:i9-s[ia  (Ex  25  16  38  7  var.)  oder  meistens  schlechthin  als  IXaoxy^ptov  be- 
zeichnet (Ex  25 17  ff.  Lev  16  2. 13.  u,  15  u.  6.) :  das  tun  danach  auch  Philo  de  Cherub. 

25  p.  143  M.  und  der  Hebraerbrief  9  5.  Aber  auch  die  Umfriedigung  des  Brandopfer- 
altars,  an  der  eine  ahnlich e  Zeremonie  vollzogen  wird,  ist  Ez  43  14. 17. 20  ebenso 
genannt.  Symmachus  nennt  in  seiner  Uebersetzung  Gen  6i6  die  Arche  Noah  ein 
iXaomipiov  (Orig.  Hexapla  ed.  Field  1  23).  Naheres  bei  DeiCmann  Bibelstud.  121.  Z.  f. 
nt.  Wiss.  IV  193. 

Wie  hat  nun  Pis  das  Wort  hier  gemeint?  Ist  Christus  als  ̂ Suhnemal" 
hingestellt  worden,  um  Gottes  Zorn  zu  beschwichtigen  ?  Dagegen  spricht, 
dali  ja  ausdriicklich  gesagt  wird,  Gott  habe  ihn  hingestellt  —  also  nicht 
die  der  Siihne  bediirftigen  Menschen  (so  richtig  Kiihl).  Ist  Christus  dem 

Deckel  der  Bundeslade  verglichen  (so  mit  Luther  viele}?  Das  scheint  ein- 
leuchtend,  miil^te  aber  bei  der  Vieldeutigkeit  des  Wortes  cXaaxyjpiov  wohl 

deutlicher  angezeigt  sein.  Das  einfachste  bleibt,  dem  W^ort  seine  weite  Be- 
deutung  zu  lassen  und  sie  nur  durch  den  Zusammenhang  zu  umgrenzen,  also 

Handbuch  z.  Neueu  Test.  6:  L  i  o  t  z  m  a  un.    3.  Aufl.  4 
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Gerechtigkeit   in  der  Gegenwart  zu    erweisen:    so  daB  Gott  also  selbst 
gerecht  ist  und  zugleich  gerecht  macht  den,  der  im  Glauben  an  Jesus 

27  wurzelt.    Wo  (bleibt)  da  das  Ruhmen?    Es  ist  ausgeschlossen  !    Durch 

jSuhnemittel'  oder  (wie  RSeeberg  Dogmatik  2,  244  es  fafit  Accus.  des  Mas- 
culinums  IXocaxr^pioq)  'Versohner'.  Bruston  Z.  f.  nt.  Wiss.  1906,  77  ff.  will  6v 
7cpo£t>exo  =  'den  er  vorherbestimmte'  fassen,  was  doch  mit  laea^ai  tXaaxYjpcov 
weitergehen  mUfite,  ev  xqj  auxoO  (x.i[icczi  gehort  zu  tXaaTyjptov  =  'das  durch 
sein  Blut  wirksam  ist';  der  Sinn  ist  durch  5  9  sichergestellt.  Gott  hat  den 
gekreuzigten  Jesus  als  Siihnemittel  fiir  die  Menschheit  hingestellt,  denn 
durch  seinen  blutigen  Tod  wird  sie  von  dem  ihr  wegen  der  Sundenschuld 
drohenden  Verhangnis  loSgekauft  (d.  h.  Pis  wertet  den  Tod  Jesu  als  stell- 
vertretendes  Opfer,  die  Keime  der  Anselmschen  Satisfaktionstheorie  sind 
tatsachlich  bier  vorhanden):  den  Ertrag  des  Todes  Jesu  eignet  man  sich 
durch  Glauben  an.  Dieselben  Gedanken  mit  volliger  Deutlichkeit  5  8—9  6 1— ii 
Gal  3  13—14  und  namentlich  II  Cor  5  is— 21,  wo  noch  ausgefuhrt  wird,  dafi 
die  stellvertretende  Wirkung  des  Todes  Jesu  darauf  beruhte,  dafi  er,  ohne 
selbst  Siinde  getan  zu  haben,  die  Strafe  des  SUnders  erlitten  hat  (=  Rm  610): 
daraufhin  will  uns  Gott  die  Sunden  nicht  mehr  anrechnen;  das  ist  geschehen, 

•damit  wir  durch  Christus  Stxacoauvrj  •9-eoO  wiirden'.  Man  mufi  diese  Stelle 
neben  unsere  halten,  um  beide  zu  verstehn:  das  EXaaxT/piov  entspricht  dem 
xaxaXXdaoe:v  (vgl.  auch  Col  1 20—22  Eph  1  7  2  13— le),  beides  ist  das  Werk 
Gottes:  auch  II  Cor  5 19  'errichtet'  Gott  etwas  ̂ £|ievos  ̂ v  yjixlv  xov  Xoyov 
xf]5  xaxaXXay^?.  Gott  will  seine  Gerechtigkeit  damit  nach  zwei  Seiten  hin 

erweisen :  in  der  Vergangenheit  (ev  x^  avoyjj  geschehene  Sunden  'ubersieht' 
er  nicht  etwa  schlechthin,  sondern  er  vergibt  sie  auf  Grund  des  stellver- 
tretenden  Siihnetodes  Christi  (vgl.  I  Cor  15  3),  ist  also  gerecht  (si?  x6  ecva: 
a0x6v  5ixaiov),  in  der  Gegenwart  aber  (ev  xoi  vOv  xacp(J))  offenbart  er  seine 
Gerechtigkeit  dadurch,  dafi  er  die  Glaubigen  zu  Tragern  der  oixatoauvT]  ̂ eoO 

macht  (vgl.  II  Cor  5  21  tva  "^[itiq  YevwiicO-a  otxacoauvrj  ̂ eoO  £v  auxw),  sie  also 
durch  Vermittelung  der  Christen  den  Menschen  zeigt  (bIq  xb  ecvac  aux6v  01- 

xacoOvxa  x6v  ix  Titaxeo)^  'IrjaoO).  So  haben  wir  bei  genauem  Zusehen  auch 
hier  die  schillernde  Bedeutung  der  Formel  otxatoauvrj  ̂ eoO  (s.  zu  In):  das 
Wort  bezeichnet  in  v.  26  die  Eigenschaft,  in  v.  26  die  Gabe  Gottes,  eine 
Tatsache,  die  ja  durch  die  letzten  zusammenfassenden  Worte  v.  26^  ausdriick- 
lich  von  Pis  bestatigt  wird.  Bruston  (Z.  f.  nt.  Wiss.  190G,  77  ff.)  fafit  OLxato- 
ouvTj  als  das  Gegenteil  von  opyr]  und  als  einen  mit  awxTjpiov  verwandten 

Begriff,  unter  Hinweis  darauf,  dafi  die  LXX  ton  Gnade  und  a'Qm  Barm- 
berzigkeit  oft  durch  oix:e:oa6vr]  wiedergibt  (vgl.  Ps  97  2.  s  88  17.  is  102  17 
35  7.  u  Js  51  6  56 1  45  s.  10  46  13  59  17  u.  6.  vgl.  auch  IV  Esra  8  ao).  Aber  er  ist 

gezwungen  v.  23  zu  Ubersetzen  'so  dafi  er,  der  gerecht  ist,  auch  gerecht 
macht  den,  der  aus  dem  Glauben  ist',  also  oixatov  als  Apposition  zu  aux6v 
zu  fassen,  was  dem  Text  augenscheinlich  zuwider  ist.  Die  Ubliche  Erkliirung 

gibt  (nach  Weifi  Lipsius)  am  klarsten  Jiilicher;  'weil  Gott  seine  Gerechtig- 
keit erweisen  wollte,  von  wegen  des  Hingehenlassens  der  Slinden,  die  frliher 

in  den  Zeiten  der  Geduld  Gottes  begangen  worden  waren,  wobei  Gott  die 

ErweisuDg  seiner  Gerechtigkeit  in  unserer  Zeit  sich  vorgenoramen  hatte'. 
Eine  Vorstufe  dieser  AusfUhrungen  des  Pis  bei  IV  Esra  8  si— 30  '  Deim  irir 
und  unsrre  VUlcr  hnhrn  in  Werkru  drs  Todes  ddhingolcht,  dii  aber  hist 

gertide  weil  wir  Siinder  sind,  der  liunuhvr%i(ji'  {jcnnnnl.  wi  Denn  (jerade 
weil  wir  nicht  Werke  der  GcrecUtiykcit  haben,  wirst  dn,  wenn  du  ein- 
williffst  tint  «M  hrpnadipen,  der  Cnildifje  hcificn.  :i3  Denn  die  derechteny 
denen  riele  Werke  bei  dir  bewahrl  sind,  irerden  aus  eiyenen  Werken  den 
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Lohn  empfangen  ...  35  Denn  in  Wahrheit,  niemand  isl  der  Weibgebo- 
renen,  der  nicht  gesundigt,  niemand  der  Lebenden,  der  nicht  gefehlt. 
36  Denn  dadurch  wird  deine  Gerechligkeit  und  Gtite,  Herr^  offenbar,  dafi 

da  dich  derer  erbarmst,  die  keinen  Sc/iatz  von  guten  Werken  haben.^  Fiir 
Pis  ist  die  gottliche  Scxatoauvrj  mehr  als  der  ubliche  menschliche  BegriflF: 
sie  umfalit  auch  die  Barmherzigkeit  mit,  weil  sie  im  tiefsten  Grunde  treues 
Festhalten  an  seinem  Gnadenwillen  ist.  Tiapsati;  a[iaprrj|xat(i)v  =  [xtj  Xoyt^o- 
(XEvOi;  auToi;  xa  7iapa7ixa)[jiaTa  (II  Cor  5  19) :  in  diesem  Sinne  stets  gebraucht 

vgl.  Dionys  Halic.  Antiqu.  Rom.  VII  37  p.  1393  bXo<3X^gr\  Tiapsaiv  oux  £'^- 
povTO,  TTjV  oh  dq,  jpoNO'^  o-vaJ^oXriv  eXapov  (=  der  Prozefi  wurde  nicht  nieder- 
geschlagen,  sondern  nur  vertagt),  Xenophon  Hipparch.  VII  10,  Sirach  23  a. 
Dittenberger  Syll.  II  ̂   742  33. 39  wird  jcapeiaO-a:  Vom  Erlassenwerden  der 
Schulden  gebraucht.  Der  von  den  Kommentaren  behauptete  Unterschied  zwi- 
schen  Tiapeats  und  a^pea:?  ist  an  sich  moglich,  aber  nirgends  nachgewiesen. 

Wer  7iap£acs  mit  den  meisten  Kommentatoren  (auch  Lagrange)  als  'Ueber- 
sehen,  Tolerieren'  der  Siinde  auffalit,  kann  die  'Geduldsperiode'  Gottes  nicht 
als  Erweis  seiner  Stxaioauvyj  begreifen:  aber  das  fordert  der  Text  doch  un- 
erbittlich !  Lagrange  zieht  deshalb  die  Konsequenz,  den  Parallelismus  von 
etg  evost^cv  und  7ip6;  xy]v  evoei^cv  zu  leugnen  und  das  zweite  als  Wieder- 
aufnahme  des  ersten  zu  erklaren,  so  dafi  nur  von  einer  einheitlichen  Offen- 
barung  der  StxaioauvTj  -S-eoO  ev  xcj)  vOv  xacpip  die  Rede  ist.  Ihm  bezeichnet 

oca  XTjV  Tiapsatv  nicht  die  Ursache,  sondern  *la  duree  de  cette  economic': 
aber  dann  ware  der  ganze  Satzteil  von  der  ;:ap£ac;  und  der  avoyji  ein  mehr 

wie  storender,  eigentlich  sinnloser  Zwischenschub.  oca  c.  ace.  hier  =  'ent- 
sprechend,  im  Hinblick  auf  wie  15  16  Phm  9  (vgl.  Rm  12  1):  es  grenzt  schon 

an  die  Bedeutung  'durch'  wie  Rm  820  Apoc  4 11  12  11  13  14.  Dittenb.  Syl- 
loge  II  ̂   557  23  dywvwv  .  .  o\a.  ypyjoiiou?  axscpavLTWV  yeyovoKOV  Wettkampfe 
die  'auf  Grund  von'  Orakelspriichen  mit  einem  Kranz  als  Preis  ausgestattet 

wurden.  Greg.  Naz.  carm.  dogm.  30  (II  p.  286  f.  Ben.)  x6v  SeaTioxrjv,  At' 
6v  u[xvog,  oC  6v  atvog.  At'  ov  dyyeXwv  Xop^^'*)  ̂ ^'  0^  atu)ve$  dKauaxot,  At'  6v 
fihoc,  T:poXd|nret,  Ac'  6v  6  Sp6|xo;  aeXyjvyj;,  Af  8v  aaxpwv  [xeya  v.iXkoz,  Af  Sv 
avO-pwKO?  6  asjJiv^?  "EXa/e  voelv  xh  ̂ etov.  Bauer  zu  Joh  6  57  notiert  Aristoph. 
Plut.  468  f.  [Aovrjv  dyaO-wv  djtdvxwv  ouaav  aixtav  e|jie  ujitv,  ot'  ejjie  xe  ̂ wvxag 
6|jiag  ahnlich  Plutarch  Alex,  8  p.  668^  Dion.  Hal.  Ant.  VIII  33  3  5i'  exetvov 
(den  Vater)  [x^v  ̂ wv,  oia,  xoOxov  (den  Lehrer)  Se  xaXw;  ̂ (bv,  Longus  Pastor. 

II  30.  Dittenberger  Syll.  III^  1122.  Papyrusbeispiele  bei  Moulton-Milligan 

Vocabulary  146,  z.  B.  P.  Magd.  16  7  I'va  5td  ae  .  .  xoO  Stxaiou  xuxw.  P.  Leid. 
W  XIII  33  5cotxovo[xrj^r]  xd  Tcdvxa  5td  ae,  Joh.  Weifi  zu  I  Cor  86  notiert 
noch  Aristeas  ep.  16  Zeus  oC  6v  ̂ woTioioOvxat  xd  Ttdvxa  xac  ytvexat.  Norden 
Agnostos  Theos  347.  Auch  die  Auffassung  Kiihls,  Tcdpeac;  (=  Straff reiheit 
aus  personlicher  Nachsicht)  als  svoec^ci;  xf\c,  'x^oyi]^  stehe  im  Gegensatz  zu 
einer  evSet^t?  xfj?  5cxa:oa6vyjs  ist  nicht  mit  dem  Parallelismus  der  Worte  und 

dem  bide  —  einerlei  wie  man's  auffafit  —  zu  vereinigen;  Kuhl  iibersetzt  unsere 
Stelle  auch  nicht.  xov  ex  roaxews  vgl.  2  8  4  12. 19  Gal  St.  IrjaoO  fehlt  in  G: 

das  dUrfte  'marcionitische'  Lesart  sein,  denn  auch  v.  22  ist  tccoxews  'lyjaoO 
XpoaxoO  in  iiiazBUic,  Xptaxou  verandert  bei  Marcion  (Tert.  adv.  Marc.  V  13 

p.  621  1  Kroymann)  und  in  B.  Die  Lesart  'iriao\J  XpiaxoO  (bo,  manche  Latt, 
pesch  Th  Minuskeln)  ist  Angleichung  an  v.  22.  Clemens  Paed.  I  73,  2  hat  wie 

D  L  u.  a.  Ticaxews  tv  (=  'IrjaoOv)  statt  Titaxews  tu  (=  'IrjaoO),  eine  naheliegende 
Verschreibung.  v.  27  nimmt  v.  9  wieder  auf  und  wendet  sich  zu  den  Juden : 
ihr  riihmt  euch  ja  gerne  des  Gesetzes  (2  23)  und  der  Gerechtigkeit,  die 
ihr  auf  Grund  eurer  angeblichen  Erfiillung  der  Werke  des  Gesetzes  er- 
langt.    Wie    stehts    damit   in    Wahrheit    unter    diesen    Umstanden?    Es    ist 

4* 
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welches  Gesetz?  (etwa  das)  der  Werke?  Nein  (dadurch  nicht,  wohl) 
2S  aber    durch  das  Gesetz    des  Glaubens.    Denn  wir    rechnen,  daB  durch 

Glauben  der  Mensch  gerecht  gemacht  wird  ohne  (Rucksicht  auf)  Gesetzes- 
29  werke.  Oder  ist  etwa  Gott  nur  der  Gott  der  Juden?  nicht  auch  der 

soHeiden?    Jawohl,   auch  der  Heiden,  wenn  anders    es   (nur)  einen  Gott 
gibt;    und  der  wird  gerecht    machen  den  Beschnittenen    aus    Glauben 
und  den  Unbeschnittenen  durch  Glauben. 

31  Beseitige  ich  nun  das  Gesetz    durch  den  Glauben?    Nimmermehr 

4  —  sondern  ich  richte  das  Gesetz  (vielmehr)  auf.  Was  werden  wir  denn 
nun  sagen,  daB  Abraham,  unser  Ahnherr  dem  Fleische  nach  (ich  rede 

2  als  Jude),  gefunden  babe!  Wenn  Abraham  namlich  aus  Werken  gerecht 

wurde,  dann  darf  er  sich  (allerdings)  ruhmen :  (freilich  nur  vor  Menschen) 

3  aber  nicht  vor  Gott!  Nun,  was  sagt  die  Schrift?  » Abraham  aber  glaubte 

4  :i>Gott  und  es  wurde  ihm  zur  Gerechtigkeit  angerechnet«.  Aber  wenn 
jemand  Werke  leistet,  wird  der  Lohn  nicht    angerechnet  nach  Gnade, 

o  sondern  nach  der  Schuldigkeit.  Dagegen,  wenn  jemand  nicht  Werke 
leistet,  sondern  glaubt  an  den,  welcher  den  Bosen  gerecht  macht,  dem 

6  wird  sein  Glaube  angerechnet  zur  » Gerechtigkeit «.  Ebenso  spricht  auch 
David    eine  Seligpreisung  uber  den  Menschen,    dem  Gott  Gerechtigkeit 

7  anrechnet   ohne  Werke:    »Selig    sind,    denen  die  Uebeltaten    vergeben 

8  >wurden  und  deren  Sunden  bedeckt  wurden.    Selig  der  Mann,   dessen 

9  iSunde  der  Herr  nicht  anrechnet«.  Bezieht  sich  diese  Seligpreisung 
nun  auf  den  Beschnittenen  oder  auch  auf  den  Unbeschnittenen?  Ich 

wiederhole  :^es  wurde  dem  Abraham  der  Glaube  zur  Gerechtigkeit  an- 
10  gerechnet^.  Unter  welchen  Umstanden  fand  diese  Anrechnung  statt? 

Als  er  beschnitten  war  oder  unbeschnitten?    Nicht   als  er  beschnitten, 

11  sondern  als  er  noch  unbeschnitten  war:  und  das  Zeichen  der  Be- 

schneidung  empfing  er  als  Besiegelung  der  im  Zustand  der  Unbeschnitten- 

ausgeschlossen !  Nicht  als  ob  das  Werke  fordernde  Mosesgesetz  es  aus- 
schlosse  —  nein,  wohl  aber  tut  es  die  Glauben  fordernde  neue  Heilsord- 
nung  —  die  hier  aus  stilistischem  Parallelismus  vojxo;  genannt  wird  (wie 
82  Gal  62).  Die  Lateiner  lesen  xaux^jat?  aou  und  v.  28  oca  T^caxeo);  statt 
more: ;  beides  wiilkiirliche  Aenderungen.  v.  28  fuhrt  den  Begriff  vojx&s  ni- 
oxeox;  erlauternd  aus  vgl.  Gal  2  le.  Die  Richtigkeit  der  Behauptung  von 

▼.  28  ergibt  sich  auch  aus  der  Erwiigung  v.  29,  dafi  Gott  die  ganze  Mensch- 
heit  zum  Gegenstand  seiner  gnttdigen  Fursorge  macht:  also  kann  das  Heils- 
prinzip  nur  ein  der  ganzen  Menschheit  gleichmuBig  zugilngliches  sein:  das 
ist  aber  nur  der  Glaube.  Das  Gesetz  ist  Sonderbesitz  der  Juden.  Diese  An- 
schauung  des  Pis  ist  schroff  entgegengesetzt  der  jUdischen  Lehre  von  der 
alleinigen  ErwUhlung  Israels  vgl.  Billerbeck  185.  80  ix  und  oca  nur  stilisti- 
■che  Abwechslung  bei  gleicher  Bedeutung:  vgl.  4  11  iv  =  oca,  5  10  oca  =  £v, 
6  a  ini  —  iv,  5  31  iv  =  oca  u.  tt.  vgl.  I  Cor  128  II  Cor  3  11  Gal  1  1  Col  1  lo 
vgl.  zu  I  Thess  1  6  3e  4  i4  I  Tim  2  ft.  31  v6no{  —  6  voiio;  ~  das  AT:  s.  zu 
I  s  2  14  vgl.  £xc.  zu  Qal  4  si.  Klinstliche  Unterscheidung  bei  WeiB.  v6|jiov 
coTavo)ACV  ~  *wir  richten  es  auf  =  wir  stellen  seine  bleibende  Bedeutung  fest 
durch  den  Nachweis,  daB  das  Gesetz  selbst  den  Glauben  predigt.  IV  Mace 

6 SB  ist  xad-tOTavat  t6v  vijiov  *das  Gesetz  aufrecht  erhalten'.  IV  1  Ob  eOpyj- 
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yivac  zum  Text  gehbrt  ist  umstritten :  i)  es  fehlt  in  B  Or  Chrys,  2)  vor  'A^- 

paa[x  steht  es  in  SAC  bo  sa  DG  vg  Latt,  ̂ )  hinter  'A.  x.  n.  rj^wv  in  KLP 
Theodt  Chr  pesch.  Man  ist  zunachst  geneigt,  1  fiir  den  Urtext  anzusehen 

und  eupTjxevat  fiir  einen  stilistisch  erleichternden  Zusatz,  der  sich  als  solcher 
schon  durch  die  verschiedene  Stellung  verrat,  in  der  er  dem  Text  einge- 
gliedert  ist.  Jedoch  mahnt  zur  Vorsicht,  dafi  wir  es  hier  bei  1  wieder  mit 
einer  der  alten  Sonderlesarten  von  B  zu  tun  haben,  die  regelmafiig  ver- 
dachtig  sind:  ganz  analoge  Falle  liegen  5  s  15  i9  vor,  lehrreich  sind  5  6.  14 
6  19  811.24.  36  lie  15  4.  30.  31.  32.  Dic  Lesart  von  B  ist,  wie  aus  cod.  Ath. 

hervorgeht,  dem  Origenes  bekannt  und  von  da  zu  Chrysostomus  gekommen; 
es  ist  also  eine  einheitliche  Wurzel,  welche  wie  die  meisten  durch  Origenes 

bezeugten  Besonderheiten,  wenig  Vertrauen  verdient.  Vielmehr  wird  als  Ur- 
text auch  hier  der  griechische  und  auch  im  Westen  verbreitete  agyptische 

Text  2  anzusehen  sein,  zu  dem  sich  1  und  3  als  alte  Varianten  stellen:  3  mag, 

wie  viele  Umstellungen,  zufallig  entstanden  sein  und  ist  dann,  da  nun  eupyj- 
xevac  zu  xaxa  aapxa  bezogen  warden  mufite  und  den  Sinn  zerstorte,  durch 
Tilgung  des  unbequemen  Wortes  zu  1  geworden.  3  zu  beachten  yap  einfach 
als  weiterfiihrende  (nicht  begriindende)  Partikel:  wir  erwarten  ok  oder  ouv. 

4—5  erklart  Lagrange  richtig:  in  v.  4  beginnt  Pis  eine  allgemeine,  halb  bild- 
liche  Aussage  von  einem  Arbeiter.  Er  mufite  in  v.  6  fortfahren :  'wenn  aber 
jemand  nicht  Werke  leistet  und  doch  Lohn  bekommt,  so  geschieht  das  aus 
Gnade  und  nicht  aus  Werken.  Dies  war  also  bei  Abraham  der  Fall'. 
Statt  dessen  mischt  Pis  in  v.  5  schon  in  die  erste  Halfte  das  Bild  des  glau- 
benden  Abraham  ein  und  kommt  so  zu  der  anders  formulierten  Folgerung:  also 
ist  bei  Abraham,  dessen  nhxiQ  XoyiJ^eiat  etg  5txa:oa6vrjv,  von  Werkleistung 
keine  Rede  (v.  5):  auf  das  negative  X^P'S  epywv  kommt  es  in  diesem  Zu- 
sammenhang  dem  Pis  mehr  an  als  auf  das  positive  ex  7:ioxeo)i;,  was  er  ja 
unmittelbar  aus  dem  Zitat  v.  3  hatte  folgern  konnen.  V.  6—8  Dafi  David 
Ps  31  1.2  von  Sixatoauvyj  X^P'*  SPT^"^  spricht,  ergibt  sich  fiir  Pis  daraus,  dafi 
die  doch  zu  den  epya  gehorigen  Siinden  unberticksichtigtbleiben:  dcfe^rjaav,  lixe- 
xaXu'f^rjaav  ai  a|Jiapxfai  und  ou  [xyj  Xoycarjxac  ajxapxtav  ist  wie  das  Xoyt^eaO-at 
Biq,  o'.xatoauvyjv  v.  3. 5  deutlich  Gnadenakt,  der  seiner  Natur  nach  Werkan- 
rechnung  ausschliefit.  Den  Begriff  der  ccxaioauvrj  liefert  das  jjiaxapto;,  denn 

nur  ein  otxaio;  kann  vom  Psalmisten  so  beze'chnet  und  gepriesen  werden. 
So  Theodor  v.  Mopsuestia  (Catene  28  30)  evxa09-a  ok  xa  epya  xac  npcQ  x6 
evavxiov  pinovxa.  ou  Xoycl^exac.  9  Wenn  der  Gegner  bis  jetzt  auch  alles  zu- 
gibt,  so  kann  er  (etwa  unter  Berufung  auf  das  3  19  ausgesprochene  Prinzip) 
einwenden:  aber  Voraussetzung  fiir  das  eig  6cxatoa6vrjV  Xoyi^ead-a:  der  nhxii 
ist  doch  eben,  dafi  man  Jude  ist  wie  Abraham  oder  die,  von  denen  David 

redet.  D^'"^  liest  knl  xyjv  7iepixo{XTjV  \i.6'^o'^  r;  xat  usw.  =  in  circumcisione  tan- 
turn  an  el  in  praeputio.  Nun  hat  aber  schon  in  alter  Zeit  ein  Schreiber 
gedankenlos  das  letzte  ;//  von  tanliim  wiederholt,  las  also  in  circumcisione 
tanlum  manet  in  praeputio  und  so  steht  in  d.  Diesen  Unsinn  hat  man  mit 
dem  richtigen  Text  kombiniert,  und  zahlreiche  altlateinische  Zeugen  haben 

nun  in  circmucisione  tanlum  manet,  an  el  in  praeputio.  Ein  Musterbei- 
spiel  fiir  die  gelegentliche  Zufalligkeit  der  Entstehung  von  weitverbreiteten 
Lesarten.  NatUrlich  ist  der  Zusatz  von  [xovov  willkiirliche  Verstarkung. 

11  Es  wiirde  gut  zu  unserer  Stelle  passen,  wenn  atppaytg  eine  gelaufige  Be- 
zeichnung  der  Beschneidung  gewesen  ware:  auch  Barn.  9  6  scheint  das  nahe 
zu  legen,  und  es  ist  vielfach  behauptet  worden.  Doch  mufi  das  zweifelhaft 
bleiben,  da  sowohl  unsere  Stelle  wie  Barn.  9  o  aus  dem  ganz  Ublichen  Ge- 
brauch  von  acppay:^  ~  Bestatigung  (vgl.  I  Cor  9  2)  sich  ungezwungen  erkla- 
ren  lassen  und  die  altesten  jiidischen   Belege   fiir   'Siegel'   =   Beschneidung 
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heit  gewonnenen  Glaubensgerechtigkeit.  So  ist  er  (einerseits)  der  Vater 

aller,  die  als  Unbeschnittene  glauben,  so  daB  (auch)  ihnen  (ebenso  wie 

12  ihrem  Prototyp)  die  Gerechtigkeit  angerechnet  wird,  und  (andrerseits) 
der  Vater  der  Beschniltenen  fur  die,  welche  nicht  bloB  (leiblich)  aus 

(dem  Volk)  der  Beschneidung  hervorgehen,  sondern  auch  in  die  FuB- 
stapfen  des    im  Zustand  der  Unbeschnittenheit    (bewiesenen)  Glaubens 

13  unseres  Vaters  Abraham  treten.  Denn  nicht  auf  dem  Gesetz  beruhte 

die  VerheiBung  an  Abraham   oder    seine  Nachkommen    »die  Welt    zu 

14  ererbenc,  sondern  auf  der  Glaubensgerechtigkeit.  Wenn  namlich  die 
Gesetzesleute  diese  Erben  sind,  dann  ist  der  Glaube  seines  Inhalts  und 

die  VerheiBung  ihrer  Verwirklichung  beraubt :  denn  das  Gesetz  schafft 

15  nur    Zorn.    Wo    namlich  das  Gesetz    nicht   ist,    da    gibts    auch    keine 

16  Uebertretung.  Deshalb  (also)  »aus  Glaubens,  damit  es  (auch)  sei  >aus 
Gnade«,  damit  die  VerheiBung  feststeht  fur  jeden  »Nachkommen«,  nicht 

nur  fur  den,  welcher  das  Gesetz  Abrahams  (d.  h.  den  Beschneidungs- 
akt),    sondern    auch  fur  den,  welcher  den  Glauben  Abrahams    befolgt, 

17  der  nach  dem  Schriftworte  »zum  Vater  \ieler  (Heiden-)  Volker  babe  ich 
dich  gesetzti  unser  aller  Vater  ist  vor  Gott,  dem  er  glaubte  und  der 
die  Toten  lebendig  macht  und  das  Nicht  Seiende  ins  Dasein  ruft.  Wider 

18  (menschliches)  Erwarten  hat  er  in  HofTnung  geglaubt,  daB  er  der  Vater 

nicht  iiber  das  IV  Jahrh.  hinausgehen  (Talm.  jerusch.  Berachoth  9,  3.  Sche- 
moth  Rabba  19):  vgl.  Heitmuller  in  Nt.  Stud.  f.  Heinrici  43  f.  Fur  Biller- 
becks  Bd.  4  ist  ein  Exkurs  dariiber  in  Aussicht  gestellt.  Seit  Hermas  ist 
ocppayci;  als  Bezeichnung  der  Taufe  gelaufig  vgl.  zu  II  Cor  1 21,  Heitmiiller 
a.  a.  0.  44  ff.,  Dolger  Sphragis  als  Taufbezeichnung  1911.  12  Der  in  der 
Uebers.  ausgedriickte  und  notwendig  erforderte  Sinn  wiirde  klarer  heraus- 
treten,  wenn  xoiQ  vor  axotXoOotv  fehlte,  wie  denn  schon  ThBeza  vorschlug, 
68  als  spateren  Zusatz  zu  streichen;  Westcott  und  Hort  vermuten  auTotc;  als 
ursprtinglichen  Text.  Doch  sind  bei  der  hervorragend  guten  Ueberlieferung 
der  paul.  Briefe  Konjekturen  bedenklich:  dem  Pis  ist  eine  syntaktisch  nicht 
korrekte  Wiederholung  des  xolc,  durchaus  zuzutrauen.  Eine  gewisse  Form- 

und  Gedankenparallele  in  Mischna  Nidda  4,  2  Die  T'Ochter  der  Saddu':>iier^ 
wenn  sie  sicli  gewiihnl  haben  %u  wandeln  in  den  Wegen  ihrer  Viiter,  sie/ie 
to  sind  sie  wie  Samariterinnen,  wenden  sie  sich  aber  damn  ab^  um  zu 

wandeln  in  den  Wegen  Israels,  sie/ie  so  sind  sie  wie  Israelitimien.  Biller- 
beck  204.  13  Gen  22  17  ist  nur  gesagt  xXrjpovofiyjaec  xh  oTiepua  aou  xa,^ 
TtoXei;  xfiiv  uTcevavxtcDV,  vom  x6a(i,05  ist  nicht  die  Rede :  dies  ist  vielmehr  eine 

durch  die  Tiavxa  xa  ItJ-vrj  von  22  is  verursachte  erweiternde  Interpretation. 
Die  von  Billerbeck  209  zusaramengestellten  Parallelen,  die  Abraham  als  Erben 
der  ganzen  Welt  kennen,  entstammen  meist  Schriften  des  hohen  Mittelalters: 

nur  Mechilta  Ex  14  si  (40*'  p.  66,2  Hofifmann)  bringt  einen  Ausspruch 
R.  Neheraja  (c.  150):  Und  so  findest  dn  bei  Abraham,  dafi  er  diese  und 
die  zu/dinftige  Welt  als  l.ohn  des  (ilaubens  in  liesilz  genommen  hat  wie 
es  heifil:  Er  glaubte  an  Jahre  und  er  rcchnete  es  ihm  zur  Gerechtigkeit 

an.  Vgl.  auch  Foot  Moore  Judaism  1,.^);}H  n.  5.  Wie  J^is  v.  11  aus  der  zeit- 
licben  Aufeinanderfolge  von  Glaube  (Gen  15  5)  und  Beschneidung  (Gen  17  10) 
gefolgert  hat,  daO  diese  nur  das  Siegel  fUr  jenen  gewesen  sei,  so  wUrde  es 
in  seiner  Tendenz  liegen,  auch  die  VerheiBungen  Gen  18  is  22 17.  is,  welche 
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von  Segen  fiir  alle  Volker  sprechen,  mit  der  gleichen  Begriindung  als  Lohn 
resp.  Folge  des  Glaubens  hinzustellen.  Das  ist  aber  wegen  Gen  12  3,  wo  diese 
Verheifiung  bereits  am  Beginn  der  Abrahamsgeschichte  ausgesprochen  wird, 
in  dieser  Form  unmoglich.  So  beginnt  mit  v.  14  eine  neue  Beweisreihe:  Zur 
eTtayyeXta  gehort  auch  das  hier  nicht  wortlich  zitierte,  aber  im  folgenden 

vorausgesetzte  £veuXoY7]-8-T^aovxat  ev  ool  Tiavxa  xa  eO-vrj  (Gen  18  is  vgl.  Gal.  3  s): 
das  konnte  nicht  erfullt  werden,  wenn  das  ev  ooi  den  „gesetzestreuen  Abra- 

ham" meinte,  denn  wo  das  Gesetz  gilt,  da  hat  der  Glaube  keinen  Wert; 
die  Verheifiung  des  wSegens"  ware  dann  aber  illusorisch,  weil  es  niemand 
halten  kann,  wie  c.  2  f.  nachgewiesen.  Lagrange  erklart  v.  15  richtig  als 
Erlauterung  des  Schlusses  von  v.  14:  das  Gesetz  schafft  nur  Zorn,  und  das  ist 
auch  sein  eigentlicher  Zweck ;  wenn  es  namlich  nicht  da  ware,  gabe  es  keine 
Uebertretung,  also  auch  keine  Veranlassung  zum  Zorne  Gottes.  Das  ist  der 
Grundgedanke  von  7  7  ff.  Diese  Erklarung  wtirde  augenfalliger  sein,  wenn 
ou  yap  mit  WH  gelesen  werden  konnte  (was  Lagrange  auch  vorschlagt) 
statt  ou  6e  ̂ :  ich  glaube  eher,  dafi  ok  hier  nachlassig  gebraucht  ist.  Ata 
TouTo  weist  auf  v.  14  zuriick:  aus  dem  Gnadencharakter  dieses  Erbteils  folgt 

die  Sicherheit  der  Verheifiung  fiir  alle  'Sbhne  Abrahams',  Juden  wie  glau- 
bige  Heiden.  OTiepfia  wie  12  na.xi^p  im  Gegensatz  zu  jUdischer  Auffassung  im 
ubertragenem  Sinne.  Zu  beachten,  dafi  Gal  3  le  07rep|Jia  anders  gedeutet  wird. 
T^ixwv  aller  Christen,  im  Gegensatz  zu  dem  i^fiwv  v.  1.  17  In  rabbinischer 
Tradition  erscheint  Abraham  als  Vater  der  Proselyten,  weshalb  die  Schule 
des  Rabbi  Jehuda  (um  150)  sogar  den  Proselyten  gestatten  wollte,  bei  der 
Darbringung  der  Erstlinge  ebenso  wie  die  VoUjuden  Dt  26  3.5 — 10  zu  rezi- 
tierenund  „unsere  Vater"  zu  sagen:  denn,  lehrtR.  Jehuda  (pal.  Bikk.  64"  17 — is) 

es  heifit  zii?n  Vater  einer  V'Olkermenge  habe  ich  dich  gesel%t  (Gen  17  s): 
In  der  Yergangenheit  bisl  du  ein  Vater  fiir  Aram  gewesen,  und  von  nun 

an  und  weiterhin  but  du  ein  Vater  fiir  alle  Volker  (o"i:).  Der  attrahierte 
Satz  xaxevavtt  ^eou  w  ETiiaxtuaev  wird  wohl  zu  Tza.x-i]p  le''  gehoren.  So  schon, 
trotz  abweichender  Erklarung  Origenes  Catene  IV  832—7.  x&O  I^wotiooOvxos 
Tou;  VExpoOs  vgl.  II  Cor  1  9 :  im  Achtzehnbittengebet  (Staerk  jiid.  liturg.  Gebete 
S.  11.  15  =  Kl.  Texte  58),  das  bis  heute  zum  taglichen  Gottesdienst  des  Juden 

gehort,  wird  §  2  gebetet  DT?'"!'  •"'j'!'?  Hin"  nriK  rjna  'Gepriesen  seist  du  Jahve, 
der  lebendig  macht  die  Toten'.  Dieser  Teil  gehort  zum  altesten  Bestand  des 
Gebetes  und  ist  dem  Pis  sicher  bekannt  gewesen:  vgl.  Elbogen  jiid.  Gottes- 

dienst 31  ff.  wi;  ovxa  —  waxe  etvat,  wie  Cbrysostomus  erklart  xa  jxyj  ovxa  w; 
ovxa  Tiapayayetv  oder  xa  jatj  ovxa  uxcoaxTjoea^at  (t.  IX  p.  503  f.  M.).  Ein  ahn- 
licher  Gebrauch  des  w;  in  dem  Agraphon  (n.  62  Klostermann)  =  Barn.  6  13 
Tioiw  xa  eaxaxa  w?  xa  Tipwxa.  Auch  dies  ist  eine  liturgische  Formel;  in  der 
Praefatio  der  Liturgie  der  Const.  Apost.  VIII  12  7  heifit  Gott  6  xa  Tiavxa  ix 
xoO  |JLY]  ovzoz  ei;  x6  thai  Tcapayaywv,  was  in  der  Chrysostomusliturgie  (Kl. 
Texte  35  S.  7  15,  Brightman  Liturgies  I  322  7)  wiederkehrt.  Vermutlich  liegt 
ein  auch  dem  Pis  bekanntes  jiidisches  Gebet  zugrunde:  denn  in  einem  Gebet 
der  syr.  Baruchapokalypse  (Kautzsch  Pseudepigr.  428)  48  s  finden  wir  Und 
durch  ein  Wort  rufst  du  ins  Leben,  was  nicht  da  ist.  Wahrend  bisher 
nur  das  Titaxeuecv  absolut  fiir  die  Vorbildlichkeit  Abrahams  gewertet  ist  (wie 
in  Gal),  iindet  Pis  jetzt  auch  im  Inhalt  dieses  Glaubens  eine  Wesensver- 
wandtschaft:  es  gilt  an  die  Totes  auferweckende  Macht  Gottes  zu  glauben: 
so  glaubte  Abraham  v.  19,  so  glauben  auch  wir  v.  24.  18  iXniz,  ist  an  der 
ersten  Stelle  die  Hoffnung  nach  menschlicher  Berechnung,  an  der  zweiten 
das  Hoffen  auf  Gott.  Schon  Jiilicher:  'er  hat,  wo  nichts  zu  hoffen  war, 
glaubensvoll  zu  hoffen  gewagt'.  ei;  x6  kann  konsekutiv  sein  oder  von  71:- 
axeuccv  abhiingen,  so  dafi  yeveaS-at  statt  yevYjOeaO-ac  steht  wie  Mc  1 1  23  Hebr 
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vieler  Volker  werden  wurde  nach  dem  Wort  »so  soil  dein  Same  sein«. 

19  Und  er  wurde  nicht  schwach  im  Glauben,  wenn  er  bedachte,  da6  sein 

Leib   erstorben   sei,   obschon  er  wohl  hundert  Jahre  alt  war,  und  der 

20  Multerleib  der  Sara  erstorben :  und  an  der  VerheiBung  Gottes  ubte  er 

nicht  Kritik  mit  unglaubigem  Zweifel,  sondern  er  wurde  stark  im  Glauben, 
21  gab  Gott  die  Ehre  und  war  veil  davon,  daB  Gott  das  VerheiBene  auch 
22  auszufuhren  die  Macht    babe.    Darum  »wurde    es    ihm    auch    zur  Ge- 

23  rechtigkeit  angerechnet«.    Aber  nicht  nur  mit  Beziehung  auf  ihn  stelit 

24  geschrieben  »es  wurde  ihm  angerechnet«,  sondern  auch  auf  uns,  denen 
es  angerechnet  werden  soil,  die  wir  glauben  an  den,  der  unsern  Herrn 

2o  Jesus  von  den  Toten  auferweckt  hat,  der  um  unsrer  Uebertretungen 

willen  dahingegeben  und  um  unsrer  Gerechtmachung  willen  aufer- 
weckt  wurde. 

lie.  Hinter  OTiepfia  gom  fugen  G  106.  108"^  Theophylact  und  einige  vg- 
Hss.  (mit  einigen  Varianten)  hinzu  60;  <xl  daxipec,  xoO  oupavoO  xac  zb  d[jL|xov 
zi]^  ̂ aXaaaTjg,  d.  h.  sie  erganzen  das  Zitat  nach  Gen  15  5  32 12.  19  Die 
Lesart  iv  xfj  niaxs.'.  (Origenes  c.  Gels,  prooem.  6  (?),  DG  Pel  und  andere  La- 
teiner)  ist  wertlose  Ausdrucksvariante.  Diese  Stella  v.  19  bereitet  den  Aus- 
legem  seit  alters  Verlegenheit,  well  nach  Gen  25 1  f.  Abraham  nach  der 
Geburt  des  Isaak  noch  die  Ketura  heiratete  und  mit  ihr  6  Sohne  zeugte, 
also  von  einem  o(I)|xa  vevexp(i){i£vov  nicht  gesprochen  werden  kann:  vgl. 
Haeusler  in  Bibl,  Zeitschr.  12,  168  ff.  14,  164  ff.  Das  hat  Pis  moraentan  ver- 

gessen.  21  uXrjpocpopew  aufierbiblisch  hochst  selten  =  TrXrjpoa)  'fiillen,  erfullen'. 
So  Ktesias  bei  Photius  p.  41"  28  Bekk.  Eccl  8  u  Lc  1 1  II  Tim  4  5. 17  Col 
4  12  (synonym  mit  leXecoc  I  Clem.  42  3  54 1  Hermas  Mand.  9  a  Sim.  2  8;dann 

pass,  'voll  sein  von  etwas'  —  'fest  iiberzeugt  sein'  Rm  4  21  14  5  Ignatius 
Magn.  82  11  Martyr.  Pionii  4 17  Hegesipp  bei  Eus.  h.  e.  II  23 14.  Schliefi- 

lich  'den  Willen  erfullen,  befriedigen'  Glossen :  jnorif/ero  satisf'acio,  so  in 
Papyri  Wessely  Wiener  Denkschr.  ph.-hist.  42  978  PLond  I  113  mo.  PAra- 
herst  6642  BGU  II  665  II 2  747  1 22  POxy.  Ill  509 10  TrXr^pocpopta  fast  nur 

im  NT  Col  2  2  Hebr  6  ii  10  22  I  Thess  1  5  I  Clem.  42  3  -  'Fulle'  in  P.  Giefien 
87  25  =  'Ueberzeugung'.  25  Die  Worte  haben  fast  bekenntnismafiig  formel- 
haften  Klang  vgl.  I  Cor  15  3.  Christus  ist  auferweckt  ota  xtjv  oixacwatv 

>jji(i)v,  weil  die  Tccaxi;  ItzI  t6v  eyetpavxa  'Ir^aoOv  (v.  24)  zur  Gerechtigkeit  ge- rechDct  wird. 

D£r  GLAUJ3R  trittbereita  im  Spatjudentum  als  wesentliches  Element  der  Reli- 
jgion  auf:  namentlich  Esra  (5i  66  u.  0.)  Apoc  Baruch  (54  6.  lo.ai  u.  0.)  Henoch  (4S7 
686  a.  O.j  Sirach  (2  8.  10  4 1$  11 31  86  (82)  24)  und  besonders  betont  bei  Philo  (De  Abra- 
bamo  208  p.  89  vgl.  262  ff.  p.  88  u.  0.  vgl.  Gfiirer  Philo  I  460  ff.  Hatch  Essays  SB). 

NftheresgibtBoussetJudentum"  194  ff.  RabbinischesbeiBillerbeckl98f,  wo  besonders 
eine  Beihe  von  Stellen  aus  der  Mechilta  (II  Jh.)  den  Glauben  =  Gottvertrauen 
preisen;  i.  auch  Foot  Moore  Judaism  2,  237.  Ueber  niaxi^  in  hellenistischer  Mystik 
•.  Reitxenitein  hellenist.  Mysterienreligionen  *  284  ff.  Hist.  Monach.  98  ff.  167  s. 
Nachr.  GOtting.  Ges.  1917,  180  ff.  FUr  unsere  Stellen  wichtig  ist,  dali  Aduaham  be- 
reitf  all  Vorbild  des  Glaubens  erscheint:  IV  Mace  16 20— 22  Jubiiaen  17  is.  is  und 

anter  deutlicher  Bezognahme  auf  Gen  166  I  Mace  263  'A^paaii  oux  iv  naipaaixq)  sOpiO^Yj 
•Kwib^  xal  iXoYlo^  a6T<p  SixaioouvT] ;  Ebenso  Philo  quia  rerum  divinarum  heres  90  ff. 
p.  486  f.  c5  8k  tb  fdvai  „XoYio^vai  tfiv  ntoxiv  tic  8ixaioo6vT]y  aOx^'.  8(xaiov  y<^P  oOSkv 
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oOxwc,  d)g  dxpaxtp  y.al  &\iiye.Z  t-^  :rp6?  S-eov  [jidvov  Tcioxe-.  y.sxpfjoS-ai  usw.  Das  ist  in  der 
alten  Kirche  weiter  ausgefiihrt  worden  vgl.  Jac  223  Barn.  13  Justin  dial.  92  4.  119  6 

vgl.  Lightfoot  Galatians*"  158  ff.  Vgl.  zum  Ganzen  ASchlatter  Der  Glaube  im  NT 
"  1905.  Auch  in  der  rabbinischen  Theologie  lassen  sich  Ansatze  zu  einer  solchen 

Wertang  Abrahams  aufweisen  (Billerbeck  188.  195  Foot  Moore  Judaism  2,  237),  nur 
freilich  ohne  die  absolute  Betonung  des  Glaubens,  auf  die  fiir  Pis  alles  ankommt. 

Abraham  ist  da  als  Prototyp  des  Proselytenpredigers  gewertet,  und  insofern 

heilsbedeutend  auch  fur  die  Heiden.  Auch  Spekulationen  tiber  das  Verhaltnis 

von  Glauben  und  Werken  bereiten  sichvor:  IV  Esra  97—8.  Alle  aber,  die  daiin 

(in  der  Endvollendung)  gerettet  sind  und  die  dann  haben  entrinnen  kOnnen  urn 
Hirer  Werke  willen  oder  des  Glaubens  wegen,  den  sie  bewahrt  haben  .  .  .  die  werden 
mein  Jleil  schuuen.  1323  derselbe  der  in  jener  Zeit  die  Drangsal  bringt,  der  wird 

auch  die  in  Drangsal  gefallenen  bewahren,  wenn  sie  Werke  haben  und  Glauben  an 
den  Allerhochsten.  Die  bei  Billerbeck  186  ff.  gesammelten  Stellen  zeigen  deutlich, 

wie  fremd  dem  rabbinischen  Judentum  im  ganzen  diese  paulinische  und  helleni- 
stische  Gedankenwelt  ist.  Vgl.  auch  ebenda  S.  543.  Bei  Paulus  erscheint  niouc 

deutlich  in  verschiedenen  Bedeutungen:  a)  Rm  33='Treue']  ob  ebenso  Gal  522? 
b)  In  religiosem  Sinne  ist  es  (subjektiv)  'Annahme  der  evangelischen  Botschaft* 

(=  Christ  werden)  Rm  Is  10 17  I  Cor  2  6  I'Thess  la  (II  Thess  2 13  Col  1 4  Eph  lis), welche  beruht  auf  c)  dem  Vertrauen,  dali  Gott  seine  Verheifiungen  wahr  machen 

wird,  wie  Rm  4  an  Abrahams  Beispiel  gezeigt  wird  (Gegensatz:  Zweifel  4  20); 
d)  fiir  den  Christen  speziell  bedeutet  Tiioxic  in  diesem  Zusammenhang  den 
Glauben  an  die  in  Christus  erwiesene  lebenspendende  Macht  Gottes  (424  Col  2 12) 

Die  Tc'oxif  ist  verwandt  der  iXrcic  (Rm  4  i&),  der  gemeinsame  Gegensatz  ist  'Schauen'^ 
Rm  824  II  Cor  5  7.  Der  'Glaube  an  Jesus  (christus'  (niax-.g  'IrjooiJ  XpioxcT  oder  slg 
'I.  X.,  iv  'I.  X.  ist  demnach  die  tleberzeugung,  dafi  die  durch  Christus  gebrachten_ 
Heilstatsachen  sich  an  dem  Glaubigen  verwirklichen  werden  Rm  8  22.  as.  2«.  4  24  I  Cor 
15 14 17  Gal  2 16  (s.  zu  d.  St.!)  20822.26  und  (trotz  der  rein  intellektuell  klingenden 

Fassung)  auch  Rm  10  9.  So  wird  dann  Tiioxis  schlielilich  g)  Bezeichnung  des  Christen- 
tums  iiberhaupt  im  weitesten  Sinne  als  der  Stimmung  des  neuen,  pneumatischen 
Lebens  Gal  220  Rm  1  la  11 20 1422  I  Cor  13 13  16  is  II  Cor  I24  4  13  135:  sfvat  iv  nCoxsi 

=  srvai  ̂ v  Xpiaxcp  Phil  1  25  2 17  Col  1  4.  23  26.7.  Wenn  Rm  14  i  von  doO^velv  t§  Ttioxei 

gesprochen  wird,  so  ist  das  nicht  schwaches  Vertrauen  wie  Rm  4 19,  sondern  christ- 
liches  Selbstbewufitsein  das  in  geringem  Mafie  ausgepragt  ist,  Rm  12  3.  e  II  Cor 
10 15  I  Thess  3 10.  Und  Rm  1423  bedeutet  zav  S  oiix  ix  nioxewg  =  ticcv  S  oOx  ex  ttvsu- 

IJiaxog  XpiaxoO.  Das  ist  die  uioxig  81'  dyaTiy];  ivepyouiievrj  Gal  5  6,  der  reinste  Ausdruck 

des  reichen  Inhalts,  den  Pis  in  die  Formel  'Tiiaxti;,  nicht  spya'  zu  legen  gewufit  hat. 
In  diesem  Sinne  ist  7110x15  in  der  Mehrzahl  der  Falle  zu  verstehen.  /j  Daraus  ent- 

wickelt  sich  der  Gebrauch  von  niaxig  im  objektiven  Sinne  'Christentum'  Gal  B23 
bis  25  610,  wahrend  .<;)  niaxis  =  'Glaubensbotschaft'  mehr  an  b  ankniipft  Rm  IslOs 
162c  Gal  I23  3  2.  5.  h)  Dagegen  erscheint  als  Weiterblldung  von  c  (in  der  Richtung 

des  Wunderglaubeus  als  Vorausbedingung  des  Wundertuns?)  die  Tx-axtg  als  einzelnes 
'/dpiatia  neben  anderen  gleich-,  ja  libergeordneten  Gottesgaben  I  Cor  12  9  182.13 
(s.  zu  d.  St.)  II  Cor  87  Gal  622  (Eph  4  5)  sowie  mehr  an  e  erinnernd  I  Thess.  I3 

3  6  5  8  TI  Thess  1 3.  4.  11.  Analog  ist  der  Gebrauch  von  niaxeOio :  a)  'anvertrauen'  Rm 
82  1  Cor  9 17  Gal  27  I  Thess.  2  4,  'glauben'  I  Cor  11  is  und  zu  b)  fiihrend  II  Thess. 
2ii  12.  c)  Rm  45. 17. 18.  ̂ /)  Rm  424  68  lOo.  10  I  Thess  4i4  (I  Cor  137?)  e)  ist  auch  hier 

das  iibliche,  6  ttioxsucov  6  ztoxof  'der  Christ',  e:iiaxEucja  (ei?  'I.  X.  (erinnern  an  b  'ich 
wurde  Christ'  Gal  2i6.  Eigen  Rm  142.  Ueber  die  Formel  Glaube,  Hoffnung,  Liebe 
s.  zu  I  Cor  13 13.  Vgl,  W.  Bauer  Worterbuch  s.  v.,  wo  auch  die  reiche  Literatur 
gebucht  ist.  W.  Michaelis  Rechtfertigung  aus  Glauben  bei  Pis  in  Festgabe  f.  A. 
Deilimann  (1927)  116  ff. 
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6  Da   wir   nun   auf  Grund  des    Glaubens    gerecht  geworden   sind, 

2  haben  wir  Frieden  mit  Gott  durch  unsern  Herrn  Jesus  Christus,  durch 

den  wir  ja  infolge  des  Glaubens  den  Zulritt  zu  diesem  unserm  Gna- 
denstande  bekommen  haben,  und  wir  ruhmen  uns   der  HofFnung   auf 

3  gottliche  Herrlichkeit.  Und  nicht  nur  das,  sondern  wir  ruhmen  uns 

auch  der  Trubsale,  in  dem  BewuBtsein,  daB  die  Trubsal  Geduld  wirkt, 

I  die  Geduld  Bewahrung,  die  Bewahrung  Hoffnung,  und  die  Hoffnung 

laBt  nicht  zu  Schanden  werden,  denn  die  Liebe  Gottes  ist  (ja  bereits 
tatsachlich)  in  unseren  Herzen  ausgegossen  durch   den    heiligen   Geist, 

6  der  uns  gegeben  ist.  Denn  bereits  als  wir  noch  (fleischlich)  schwach 
waren,  ist  Christus  bereits  fur  uns,  die  zur  Zeit  noch  Bosen,  gestorben. 

7  Denn   kaum   wird   einer   fur   einen  Gerechten   sterben.    Denn    fur    den 

8  Guten  wagt  vielleicht  einer  zu  sterben;  aber  den  Beweis  seiner  Liebe 
zu  uns  liefert  Gott  dadurch,  daB,  als  wir  noch  Sunder  waren,  Christus 

9  fur  uns  starb.  (Um    wie)    viel   mehr  werden    wir,   die    wir  jetzt   durch 

V  Das  Thema  von  1 1?  ist  erwiesen.  Es  folgt  die  Weiterfuhrung  des 
Gedankens:  Auf  Grund  der  im  Evangelium  offenbarten  Gottesgerechtigkeit 
haben  wir  die  Gewifiheit  des  kiinftigen  Heiles;  das  wird  in  c.  5  dargelegt. 

i'Von  dieser  Stimmung  der  Sicherheit  sind  gleich  die  folgenden  Satze  so  stark 
I  durchdrungen,  dafi  dadurch  allein  schon  klargestellt  ist,  dafi  in  v.  1  exo[iev 

fzu  lesen  ist;  die  in  exwjxev  liegende  Aufforderung,  mit  Gott  'Frieden  zu 
halten'  ist  in  diesem  Zusammenhang  voUig  sinnlos.  Aber  gerade  hier  liegt 
der  Fall  vor,  dafi  unsere  sonst  bewahrten  agyptischen  Zeugen  die  unsinnige 
Lesart  haben:  £XW(jiev  SABC  bo  Orig,  ferner  min  pesch  Chr  Theodt  sowie 

D  vg  Pelag  und  andere  Latt.:  Ixofiev  lesen  sa  G^"",  vereinzelte  vg-Hss., 
Ambst  Cpacem  cum  deo  habere  fides  facil),  P  und  einige  Minuskeln  Basilius 
reg.  brev.  215  t.  II  p.  487«'  Bened.  Didymus  de  trin.  3,  27  Epiph.  74,  6 
p.  341  3  Dind.  Cyrill  mehrfach.  Es  ist  also  klar,  dafi  die  alte  gute  und  weit- 
verbreitete  Ueberlieferung  das  w  bietet,  wahrend  o  im  Osten  und  Westen 
nur  sporadisch  begegnet.  Daraus  mag  letzten  Grundes  vielleicht  zu  folgern 
toein,  dafi  in  dem  Archetyp  der  Sammlung  der  Plsbriefe  £XW{iev  stand:  aber 
fweiter  nichts.  Da  man  aber  im  I  Jahrh.  bereits  das  lange  und  kurze  o  im 
Sprechen  nicht  mehr  unterschied,  ist  damit  nicht  bewiesen,  dafi  so  auch  im 
Original  des  Briefes  stand,  vor  allem  nicht,  dafi  Pis  so  diktiert  hat.  Er 
sagte  vielleicht  echomen^  meinte  exo(JLev,  Tertius  schrieb  aber  exw[Jiev :  selbst 
das  wilre  ohne  Schwierigkeiten  anzunehmen,  wenn  es  geliinge,  das  w  bis  in 
den  Originalbrief  zu  verfolgen.  Der  Sinn  mufi  auch  hier  iiber  den  Buchstaben 
siegen:  exojiev  gibt  allein  den  echten  paulinischen  Sinn.  2  Man  hiite  sich, 

das  xal  vor  ttjv  Trpoaaywy/jV  zu  pressen.  yji^v^  —  Christenstand  vgl.  Gal  1  o. 
%a\jy^do\iai  inl  und  v.  8  zur  Abwechselung  ev  (vgl.  zu  2  n),  also  nicht  'in  der 
TrUbsal'.  eaXTjxanev  —  exo|Jiev  hellenistisch  oft,  vgl.  WSchmidt  de  Josephi 
elocutione  p.  400  Radermacher  Gram.  ̂   153.  xjj  tzIoxei  steht  im  Jigyptischen, 
lateinischen,  syrischen  Text:  es  fehlt  in  BsaDG  und  im  Kommentar  des  Ori- 
genes  (lat.  G.  288  ff.,  aber  es  steht  in  a  78) ;  somit  ist  dies  Pehlen  als  eine 
der  unberechtigten  Eigenheiten  anzusehen,  die  ein  dem  Origenes  und  B  vor- 
liegender  ilgyptischer  Text  gelegentlich  mit  lateinischen  Zeugen  gemeinsam 
hat.  Die  86§a  xoO  d-toO  (vgl.  zu  3  as)  ist  die  letzte  Konsecfuenz  der  Gerecht- 
aprechung  8  is :  wie  denn  auch  diese  selbst  gelegentlich  als  zuklinftig  be- 
zeichnet  wird  Gal  6  o :  frliher  fehlte  sie  Uberhaupt  3  sa.  3  ou  (x6vov  bk  die 

Verklirzung  gut  griechisch  vgl.  v.  ii.  xal  zu  rJ-Xi^j^eatv  s.  zu  3?.    Belege  fUr 
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religiose  Wertung  des  Leidens  in  der  jtidischen  Literatur  gibt  Billerbeck 
221  f.  Foot  Moore  Judaism  2,  253.  4  r}  6oxt(irj  zuerst  bei  Pis,  nicht  aber, 
wie  die  Lexica  angeben,  bei  Dioskorides  IV  184  (183)  Wellm.  Wer  in 
Triibsal  geduldig  ausharrt,  wird  endlich  56xi[ioc,  ein  Mensch  von  stand- 
haftem  Charakter;  aus  dieser  festen  Seelenstimmung  erwachst  die  zuver- 
sichtliche  Hoffnung  auf  Erreichung  des  Zieles.  5  Die  Gewifiheit  der  gott- 
lichen  Liebe  (v.  s)  ist  die  Garantie  der  Hoffnung ;  wir  besitzen  die  Liebe 
durch  den  hi.  Geist.  In  v.  6  begegnet  eines  der  Satzgebilde,  in  denen  Pis 
vor  uns  sichtlich  mit  der  Sprache  ringt  und  erst  nach  mifilungenen  Ver- 
suchen  zu  einem  klaren  Ausdruck  seines  Gedankens  kommt:  von  diesem 

in  V.  8  vorliegenden  Ergebnis  aus  miissen  wir  die  ungefiigen  ersten  Satze 
begreifen,  die  wie  ein  Konzept,  wie  robes  Material,  zu  bewerten  und  dem- 

nach  nicht  zu  'verbessern'  sind.  ̂ )  ett  yap  haben  SAC  Or,  aber  auch  schon 
Marcion  bei  Epiph.  42,  U,  8  p.  118  12  vgl.  p.  177  7  Holl  (vHarnack  Marcion  ̂  
105*)  KP  min  Chr  Th,  doch  lassen  Or  KP  min  Chr  Th  das  als  Dublette  sto- 
rend  empfundene  zweite  ixi  hinter  daO-evwv  weg.  ̂ )  Ein  gar  nicht  iibler 
Versuch,  die  Konstruktion  zu  glatten,  liegt  in  £'!;  xi  yap  vor;  so  GPelag 
und  die  vg  ut  quid  eiiwi ;  auch  d  liest  so,  wahrend  die  griechische  Kolumne 

(D^"^)  £x:  yap  hat,  woraus  zu  ersehen  ist,  dafi  D^'^  und  d  verschiedenen  Ur- 
sprung  haben  (s.  5  14).  <*)  Meist  hat  man  d  aus  Itt  gemacht  und  liest  ec  ye 
B  sa  (dann  ist  v.  r  also  zu  v.  5  zu  ziehen),  ei  yap  bo  Ambst,  Augustin  ep.  149,  7 
de  pecc.  merit.  I  27,43,  vereinzelte  vg-Hss.;  Isid.  Pelus.  epist.  II  117  und 
pesch  (jn  hier  wohl  =  yap)  lesen  ebenso,  lassen  aber  das  zweite  It:  aufier- 
dem  fort.  Dieser  Tatbestand  zeigt  klar,  daC  1  der  Urtext  ist,  dessen  Un- 
gefugigkeit  zu  mancherlei  Besserungsversuchen  fiihrte.  Das  betont  voran- 
gestellte  ezi  wird  nachher  an  der  Stelle,  an  der  es  normalerweise  im  Nach- 
ton  zu  stehen  hatte,  wiederholt.  v.  7  bringt  zwei  parallele  Gedanken,  die 
durch  den  Gegensatz  die  in  v.  e  dargestellte  Tat  Christi  ins  rechte  Licht 
stellen  soUen.  1.  Christus  ist  fUr  uns  SUnder  gestorben,  wahrend  doch  sonst 
kaum  jemand  fiir  einen  Gerechten  sterben  will.  2.  Christus  ist  fiir  uns 
Sunder  gestorben,  wahrend  sonst  hochstens  jemand  fiir  den  Guten  (oder 

'das  Gute')  zu  sterben  gewillt  ist.  Das  ist  eine  vollige  Gedankendublette, 
die  um  so  starker  empfunden  wird,  als  ihre  Absicht  und  ihr  allgemeiner 
Inhalt  durch  den  Gegensatz  zu  v.  6  (und  v.  a)  klar  bestiramt  ist,  aber  die 
Ausdrucksweise  2  in  Kontrast  zu  1  stellt:  die  beiden  Aussagen  schliefien 
sich  streng  genommen  aus.  Doch  wird  schwerlich  eine  Interpolation  anzu- 
nehmen  sein.  Pis  kann  ganz  wohl  so  —  sich  selbst  korrigierend  —  doppelt 
diktiert  haben  und  hat  es  unterlassen,  nachher  zu  glatten  bzw.  zu  streichen. 

xa.1  vor  ToX|jia  positive  Betonung  ('wohl'),  Gegensatz  zu  oO  vgl.  zu  I  Cor  4  7 
Chrys.  in  Cat.  in  I  Cor  p.  175  11  f.  Seixvu;  xiv  S:5aaxovca  ocpetXeiv  Xa{ji§aveiv 

(sc.  Lohn)  Tov  xac  TiovoOvxa,  ou  jxyjv  tov  dpyoOvia.  8  6  d-thq  steht  i)  nach 
eo;  "fili-otc,  in  SAC  bo  (sa  hat  es,  stellt  es  aber  an  den  Anfang  des  Satzes) 
Orig  KP  min  pesch  (?)  Th,  ̂ )  vor  elq  fi\iixg  DG  vg  Latt,  L  min  Chr 
Adamantius  dial.  p.  196  vdSande,  Basil,  reg.  brev.  176  (II  474")  186  (II 
478 c.  Bened.)  Ps.  Basil,  de  bapt.  I  8  (II  635*).  ̂ )  es  feblt  in  B  Ephr  arm. 
Auch  hier  kbnnte  man  angesichts  der  aufieren  Sachlage  meinen,  3  sei  der 

Urtext  und  6  ̂ 'Eoq  eine  bald  vor  (2)  bald  nach  (1)  ei;  ̂ /fia;  eingeschobene 
Interpolation  (vgl.  4i).  Aber  6  -O-sos  ist  durch  den  Zusammenhang  (v.  1.  6.  10) 
gefordert  und  nicht  zu  entbehren,  da  bei  seinem  Fehlen  Christus  Subjekt 
wird;  das  verdirbt  aber  den  Gedanken.  Also  ist  1  Urtext,  2  eine  Variante 
der  Stellung,  3  eine  alte  Korrektur,  die  nur  nach  dem  nachsten  sah  und 
meinte,  der  Gegensatz  zu  v.  7  fordere  in  v.  s  Christus  als  das  Subjekt  der 

Liebe.     9  iv  xq)  al'(iaTt  aOxoO  nicht  'in  der  Blutsgemeinschaft  mit  ihm'   wie 
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sein   Blut   gerecht   gemacht   sind,   durch    ihn    vor    dem    Zorne   gerettet 

lowerden!  Denn  wenn  wir  als  Feinde  mil  Gott  -versohnt  wurden  durch 

den   Tod   seines   Sohnes,    (um    wie)   viel    mehr   werden    wir    als    Ver- 

11  sohnte  gereltet  werden  durch  sein  Leben :  und  nicht  nur  (als  Ver- 
sohnte),  nein  auch  als  solche,  die  sich  Goltes  ruhmen  durch  unsern 
Herrn  Jesus  Christus,  durch  den  wir  jetzt  (bereits)  die  Versohnung 

empfangen  haben. 

12  Darum,  wie  durch  einen  Menschen  die  Sunde  in  die  Welt  hinein- 
kam  und  durch  die   Sunde   der  Tod,   und   so   zu   alien  Menschen   der 

13  Tod  kam,  weil  sie  alle  sundigten  —  Namlich:  (auch)  bis  zu  (der  Zeit, 
wo  das)  Gesetz  (gegeben  wurde),  war  Sunde  in  der  Welt,   aber   Sunde 

OttoSchmitz  Opferanschauung  223  interpretiert,  ohne  freilich  mit  dem  an- 
schaulicher  urteilenden  Schettler  (Durch  Christus  5)  an  die  Blutsgemeinschaft 
des  Abendmahls  zu  denken,  sondern  =  v.  10  Sia  xoO  •Q-avocxou  xoO  ucoO  aOxoO 
s.  zu  3  24.  10  ix^poi  passiv  wie  11 28  (anders  87,  aber  8  s !).  Das  xaxaX- 
Xaaasiv  bezeichnet  in  erster  Linie  eine  Tat,  eine  Sinnesanderung  des  bis 
dahin  zornigen  Gottes  (II  Cor  5  19)  —  wie  ja  die  Menschen  am  ganzen  Heils- 
werke  nur  passiven  Anteil  haben.  Aber  auch  die  Menschen  andern  ihren 

Sinn,  wenn  sie  'sich  versohnen  lassen'  II  Cor  5  20  d.  h. .  das  bereits  fertige 
Resultat  annehmen  (xaxaXXayy^v  Xa|ji§av6iv  Rm  5  11).  Zum  Wechsel  oca  und 
ev  s.  zu  3  80.  11  Wir  haben  nicht  nur  das  negative  GefUhl  der  beseitigten 
Schuld,  sondern  konnen  uns  auch  positiv  Gottes  riihmen  (v.  2),  mit  mehr 

Recht  als  der  Jude  2  17.  oix  xoO  xupt'ou  hier  nicht  vom  Vermittler  wie  1  8, 
sondern  dem  Urheber  wie  5  1.  2  s.  15  17.  Bousset  Jesus  d.  Herr  56  Kyrios 

Christos  ̂   109  mochte  bei  bicc  xoO  x.  an  ein  mystisch  empfundenes  Jubeln 
und  Jauchzen  im  christlichen  Gottesdienst  gedacht  wissen  und  verweist  auf 

Phil  3  3  rjixet^  yap  iajxev  i^  7iepcxo(iTj,  oi  Tiveuiiax:  ̂ eoO  Xaxpeuovxeg  xa:  xau- 
Xw^AEVot  iy  Xptaxw  TtjooO  xaE  oux  ev  oapxc  7i£7ioi9-6xec,  wo  doch  der  Gegen- 
satz  gegen  die  der  fleischlichen  Beschneidung  sich  riihmenden  Juden  die 

Uebersetzung  nahelegt :  'wir  riihmen  uns  Christi'  s.  Lyder  Brun  in  Symbolae 
Arctoae  I  (1922)  19  fF.  12—21  Dem  eben  gelieferten  Beweis  fUr  die  Ge- 
wifiheit  der  christlichen  HoiFnung  fiigt  Pis  einen  zweiten  bei.  v.  is.  19.  steht 
der  Gedanke  prazise  da:  So  wie  Adams  Fall  mit  geschichtlicher  Gesetz- 
mafiigkeit  das  allgemeine  Verderben  gewirkt  hat,  so  hat  Christi  Erlosung 
mit  gleicher  Gesetzmafiigkeit  das  Heil  fiir  alle  gewirkt:  denn  Adam  und 
Christus  sind  Typ  und  Antityp.  Diesen  Gedanken  beginnt  Pis  v.  12,  ver- 
wickelt  sich  aber  sofort  so  in  Nebengedanken,  dafi  er  ein  Anakoluth  bildet 
(zu  woTzep  fehlt  der  Nachsatz),  dann  mit  zwei  neuen  Ansatzen  v.  15  und  17 
zun&chst  den  Nebengedanken  oux  w?  t6  7iapa7iX(D(xa  ouxo)?  xa:  x6  X'^P'Q;|ia 
ausfUhrt,  und  erst  mit  v.  is  das  Hauptthema  wieder  aufnimmt.  Wir  konnen 
deutlich  sehen,  wie  der  Apostel  hier  mit  der  Sprache  miihsam  ringt,  um 
eineu  adiiquaten  Ausdruck  flir  seine  Gedanken  zu  linden  und  dabei  doch 
auch  die  rhetorische  Form  nicht  aufier  acht  zu  lassen.  Erst  zuletzt  gelingt 

ihra  beides.  12  oci  xoOxo:  'deswegen,  weil  uns  die  oixatwac;  und  die  Z,oii\ 
gnadenweise  verliehen  ist,  verh&lt  es  sich  mit  der  giittlichen  Zuteilung  von 
Oerechtigkeit  und  Leben  ebenso  wie  mit  der  Uebertragung  von  Siinde  und 

Tod'  80  Lipsius.  Weiti  bezieht  es  auf  den  Hauptgedanken  von  5  1—11,  'dali 
mit  der  durch  Christum  beschafften  Oerechtigkeit  auch  die  GewiBheit  des 

Heils  und  des  Lebens  unmittelbar  gegeben  ist'.  Beide  Erkliirungen  verkennen, 
dafi  ein  neuer  Beweis  fUr  die  HeilsgewiBheit  kommt:  Pis  will  doch  nicht 
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durch  5  i— ii  das  folgende  5  12—21  beweisen,  sondern  durch  beide  Stellen 
die  Sicherheit  des  Heils.  Dieser  Tatbestand  wird  auch  nicht  geandert,  wenn 

man  mit  Kiihl  die  ganze  Gedankenfolge  von  3  21  ab  zusammengefafit  werden 

lafit:  audi  dann  kann  ein  'deshalb'  nur  kiinstlich  begriindet  werden.  Dann 
ist  also  o'.cc  xouTo  (ahnlich  wie  2i  Sio)  Uebergangspartikel,  die  in  unge- 
schriebenen  Zwischengedanken  des  Pis  ihre  Begriindung  haben  mag,  aber 
aus  dem  Wortlaut  keine  Erklarung  findet. 

Nach  Gen.  2 17  3 19  stand  auf  Adams  Sunde  die  Todesstrafe  Der  Gedanke,  dab 

bei  dieser  Gelegenheit  der  Tod  uberhaupt  erst  mit  der  Sunde  als  ihr  Sold  in  die 
Welt  gekommen  sei  und  wir  alle  unter  diesem  Verhangnis  stehen,  ist  in  der  Genesis 

vorausgesetzt,  wird  aber  erst  spat  deutlich  ausgesprochen :  Sap  223—24  6  9-s6c  Ix- 
Tiaev  Tov  SvO-pwnov  dn'  dcp9-apatq:  .  .  .  cp9-6v(p  8e  S'.a^oXou  9-dvaxo5  elo^XO-ev  elg  xiv  x6op.ov, 
vgl.  Sir  2524  IV  Esra  3?  7ii8  Apoc.  Bar.  syr.  I  234.  Denn  als  Adam  gesiindigt  hatte, 
und  der  Tod  fiber  die,  die  von  ihm  abstammen  wUrden,  verhdngt  worden  war,  damals 

wurde  die  grofie  7Aihl  derer,  die  geboren  werden  soUten,  abgezdnlt,  und  fUr  jene  Menge 
ein  Ort  zurechtgemacht,  wo  die  Lebenden  wohnen  und  wo  die  Gestorbenen  aufbewahrt 
werden  soUten  17  3  4842  54 15  56  6.  Deuteron.  Rabba  9,  4  (p.  206  a  Venedig,  p.  35  a 

Berlin)  wird  unter  Berufung  auf  Rabbi  Levi  (urn  300)  erzfthlt,  dafi  Moses  Gott  ge- 
fragt  habe,  warum  iiber  ihn  der  Tod  verhangt  sei,  obwohl  er  kein  Gebot  iiber- 
treten  habe.  Er  erhielt  die  Antwort:  Wegen  der  Stinde  des  ersten  Meiischen  stirbst 
du,  der  den  Tod  in  die  Welt  gebracht  hat.  (Billerbeck  227  f.  wo  auch  andere  Stellen 

und  Foot  Moore  Judaism  1,  474  ff.)  s.  auch  zu  5  is.  Dali  die  allgemeine  Sundhaftig- 
keit  in  irgendeiner  Weise  mit  Adams  Fall  zusamraenhange,  behauptet  auch  IV 
Esra  3  21—22.  Denn  urn  seines  busen  llerzens  willen  geriet  der  erste  Adam  in  Stinde 
und  Sc fluid  und  ebenso  alle,  die  von  i/tm  geboren  sind;  so  ward  die  Krankheit  dauernd, 
das  Gesetz  war  zwar  im  Herzen  des  Vol/ses,  aber  zusammen  mit  dem  schlimmen  Keime. 

So  schwand  was  gut  ist,  aber  das  Bose  blieb.  Vgl.  weiter  826  430  7ii  (vgl.  Bousset 

Judentum  ''406ff.)  Philo  sagt  nur  vita  Mos.  II  147  p.  157  navx:  yevTixq),  xdv  onouSalov 
"Q  Tcapooov  •^X9-ev  etg  Yeveotv,  oujicpus?  x6  dpiapxaveiv  doxiv.  Eingehend  Jos.  Freundorfer 
Erbsunde  u.  Erbtod  beim  Apostel  Pis  1927. 

Lagrange  erklart  ecp'  w  uavts?  ̂ [xapxov  im  Zusammenhang  des  voran- 
gehenden  'weil  sie  alle  Erbsunde  batten' :  und  dann  ist  keine  Schwierigkeit 
fiir  das  Verstandnis  der  Gedankenfolge.  Aber  den  Aorist  i^iiaptov  wird  kein 

unbefangener  Leser  anders  verstehen  als  'weil  sie  auch  subjektiv  alle  wirk- 

lich  (in  der  Nachfolge  Adams)  Tatsiinden  begingen'.  Die  Stelle  erinnert  an 
Apoc.  Baruch  I  54  is  Denn  wenn  Adam  zuerst  gesiindigt  und  iiber  alle 
den  vor%eUigen  Tod  gebracht  haty  so  hat  dock  auch  von  denen,  die  ron 
ihm  abstammen,  jeder  einzelne  sich  selbst  die  zukiinftige  Fein  %ugezogen, 

und  iciederum  hat  sich  jeder  einzelne  ron  ihnen  die  zukiinftige  Herrlich- 
keit  erwiihlty  d.  h.  als  Strafe  fiir  die  generelle  adamitische  Siindhaftigkeit 
tritt  der  Tod  ein  (vgl.  die  rabbinischen  Stellen  bei  Billerbeck  227),  die 

Surame  der  einzelnen  Uebel-  resp.  Guttaten  wird  dann  im  Jenseits  durch 
Pein  Oder  Herrlichkeit  vergolten.  Da  Guttaten  bei  Pis  nicht  in  Betracht 

kommen,  fallt  auch  die  letztere  Niiancierung  des  Gedankens  der  Apoc.  Ba- 
ruch weg,  und  der  Tod  wird  als  Strafe  fiir  die  in  den  Tatsiinden  sich  mani- 

festierende  Siindhaftigkeit  gefafit.  Weder  bei  Pis  noch  in  den  jiidischen 

Quellen  erfahren  wir  iibrigens,  wie  das  Verhangnis  Adams  auf  die  Nach- 
kommen  vermittelt  gedacht  wird ;  sie  scheinen  dariiber  nicht  naher  reflektiert 
zu  haben.  Die  Erbsiindenlehre  der  abendlandischen  Kirche  wUrde  vermutlich 

dem  Pis  als  ansprechende  Hypothese  erschienen  sein :  sie  baut  sich  exegetisch 

auf  der  altlat.  Uebersetzung  in  quo  omnes  peccarerunt  auf  {in  quo  fiir  e^^' 
w  auch  Vulg.  Phil  3  12).  Pis  argumentiert  so  :  der  Tod  ist  der  Siinde  Sold. 
Durch  Adam  ist  beides  iiber  die  Menschheit  gekommen,  denn  von  ihm  haben 
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wird  (vor  dem  Richter)  nicht    angerechnet,    wenn   kein   Gesetz   da  ist: 

utrotzdem  hat  der  Tod  seine  Herrschaft  ausgeubt  (auch  in  der  Zeil)  von 
Adam  bis  Moses,  (also)  auch  uber  die,  welche  nicht  entsprechend  der 

Uebertretung  Adams  (gegen  ein  vorliegendes  Gesetz)    gesundigt  hatten. 

15  Dieser  (Adam)  aber  ist  (nun)  der  Typus  des  zukunftigen  (Adams).  Aber 
fman  kann)  nicht  (einfach  sagen:)  Wie  die  Uebertretung,  so  auch  die 

Gnade.  Denn  wenn  durch  des  Einen  Uebertretung  die  Vielen  starben, 
um  wie  viel  mehr  ist  dann  die  Gnade  Gottes  und  die  Gnadengabe  des 

einen  Menschen  Jesus    Christus    auf  die    Vielen    reichlich    gekommen. 

10  Und  ebensowenig  (kommt)  die  Gabe  entsprechend  der  Wirkung  der 

Sunde  des  Einen.  Denn  das  Gericht  (kam)  auf  Grund  einer  (Ueber- 
tretung und  fuhrte)  zur  Verurteilung,  die  Gnade   aber  (kam)  auf  Grund 

17  vieler  Uebertretungen  (und  fuhrte)  zur  Gerechtsprechung.  Denn  wenn 
durch  die  Uebertretung  des  Einen  der  Tod  seine  Herrschaft  gewann 
durch  den  Einen,  um  wie  viel  mehr  werden  die,  welche  den  UeberfluB 

der  Gnade   und    des  Geschenks   der  Gerechtigkeit  erhalten,   im  Leben 

alle  Menschen  das  Sundigen  (Tiavxec;  i^naptov).  Dies  wurde  rein  rechtlich  noch 
nicht  zur  Bestrafung  fiihren,  da  in  der  Zeit  von  Adam  bis  Moses  kein  Ge- 

setz da  war,  also  auch  von  rechtlich  strafbarer  subjektiver  Siinde  nicht  die 
Rede  sein  kann  (v.  is).  Trotzdem  aber  hat  mit  der  Sicherheit  eines  Natur- 
gesetzes  der  Tod  jeden,  der  objektiv  Sunder  geworden  war,  eben  des- 

wegen  (ecp'  w  Tj(xap.xev)  ergriffen  und  so  sich  zum  Herrn  der  gesamten  Mensch- 
heit  gemacht  (v.  i*).  So  wird  also  nicht  des  Einzelnen  Vergehen  gestraft, 
sondern  Adams  Tat  ist  ein  Verhangnis  fur  alle  ohne  Ausnahme  geworden.  Die 
Bezugnahme  auf  die  Tatsiinden  der  Einzelnen  ist  doch  ein  mehr  storender  als 
fordemder  Nebengedanke,  weil  er  aus  dem  Parallelismus  herausfallt:  das 
GegenstUck  kann  eben  nicht  ausgefuhrt  werden,  weil  die  Einzelnen  nicht 
auch  alle  wie  Christus  gut  getan  haben  und  somit  das  Heil  auch  selbst  ver- 

dienen.  Hatte  Pis  das  ecp'  (p  Ttavxes  r;|xaptov  usw.  fortgelassen  und  mit  v.  15 fortgefahren,  so  ware  der  entscheidende  Gedanke  klarer  herausgetreten. 
13  Inhaltlich  vgl.  Philo  quod  deus  immutab.  134  p.  292  eux;  jji^v  yap  6  ̂£lo; 
Xoyo;  ec5  ttjv  'I'^X'i^  ̂ ^fiwv  .  .  oux  ai^ixiat,  Tcavxa  (xuxfiQ  xa  epya  avuTiacxta  .  .  . 

ouyyvcbptr]  Sik  xoiq  ot'  d|ia^tav  d^scpta  xdiv  Tcpaxxewv  d|xapxdvouatv.  iXXoyeio 
=  'in  Rechnung  stellen'  Deifimann  Licht  v.  Osten*  06.  Wickenhauser  Bibl. 
Zeitschr.  8,  272.  14  epaacXeuaev  zum  Bilde  vgl.  Sap  1  u  (Rm  5  21  6  12), 
der  Tod  personifiziert  auch  I  Cor  15  fts  (Hos  13  14)  s.  Dibelius  Geisterwelt 

118.  inl  x^p  Gjxoctbfiaxc  xfj?  Tiapapdaeu)?  'A6d|ji :  Adam  hatte  ein  'Gesetz', 
gegen  das  er  sich  bewufit  vergangen  hatte,  namlich  das  Verbot,  vom  Le- 
bensbaum  zu  essen :  in  eine  analoge  Lage  kam  seine  Nachkommenschaft  erst 
wieder  durch  das  Gesetz  des  Moses.  Statt  inl  xo)  hat  allein  B  ev  X({),  sicht- 
liche  stilistische  Korrektur,  ura  das  doppelte  inl  zu  vermeiden.  Origenes 
com.  lat.  (6,  844  Lo.)  hat  {xyj  nicht  in  seinem  Text  (a  78  bestiitigt  das:  ebenso 
com.  Joh.  20,  388,  dagegen  steht  (jlyj  ebenda  364  in  einem  grofien  Zitat  vgl. 
Bauernfeind  z.  St.)  und  weifi  nur,  daO  es  in  nonnnllis  exemplnrihus  habetur. 
Augustin  de  pecc.  merit.  I  11,  liJ  belmuptet  plcrosijur  l.alittos  codices  sic 
habere  (ntlmlich  ohne  (Jtifj),  .  .  (iracci  mttctii  codices  unde  in  Latinam  lin- 
guam  inlerprelallo  facta  est,  ant  nmnes  ant  paene  ouines  .  .  ixvj  habeut. 
Pelag  best&ligt  das  non  durch  den  Wortlaut  seiner  Erkliirung,  aber  Am- 
brosiaster  z.  St.   htllt  es    fllr   eine  hUretische  Fiilschung  uud  sagt  skeptisch 
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in  Graeco  .  .  dicilur  scriplum  .  .  'non':  aber  auch  die  griechischen  Co- 
dices differierten  unter  sich.  Der  lateinische  Text  stamme  aus  guten  alten 

Codices  und  sei  durch  Tertullian,  Victorin  und  Cyprian  bestatigt  (was  wir 
nicht  mehr  feststellen  konnen,  da  in  den  erhaltenen  Schriften  dieser  Vater 
die  Stella  nicht  vorkommt).  Heutzutage  fehlt  es  nur  in  62.  63.  67.  lect.  18. 

d  (nicht  D**"")  Pel^,  natiirlich  mit  Unrecht.  Die  Stelle  ist  lehrreich  zur  Beurtei- 
lung  origenistischer  Lesarten  und  ihres  Zusammenhanges  mit  den  Lateinern. 
65  eaxc  TUTTog  xoO  ̂ iWo^xoc,  gibt  die  Ueberleitung  zum  Folgenden  und  ist 
zugleich  die  Grundvoraussetzung  fiir  die  Wirksamkeit  des  Beweises :  es  hatte 
deshalb  stilistisch  eine  kraftigere  Hervorhebung  verdient.  'Wie  Adam  iiber 
alle  die  Seinen  mit  Naturgewalt  den  Tod,  so  hat  Christus  iiber  die  Seinen 

eben  so  sicher  das  Leben  gebracht.'  Zu  beachten,  dafi  Pis  diesen  Haupt- 
punkt,  'Christus  der  Antityp  Adams',  mit  dem  seine  Argumentation  steht 
und  fallt,  nicht  beweist,  sondern  als  zugestanden  voraussetzt :  also  ist  er 
sich  bewulit,  seinen  Lesern  damit  kein  neues  Theologumenon  zu  bringen. 
Es  iindet  sich  auch  I  Cor  15  22  und  45—49  (zu  d.  St.  naheres  iiber  seine 
Wurzeln,  ferner  Bousset  Kyrios  Christos  ̂   140  ff.  Jesus  d.  Herr  67  ff.).  Der 
Gedanke,  daB  der  Tod  Christi  auf  'alle'  Ubertragen  werde  (ohne  die  Adam- 
typologie)  steht  II  Cor  5  14.  15  Anstatt  nun  die  beweisende  Parallele  zu 
bringen,  fiigt  Pis  erst  die  Bemerkung  ein,  dafi  sie  nicht  genau  passe,  weil 
die  Gnade  noch  urafassender  resp.  intensiver  wirke,  als  das  Verderben. 
Schlufi  a  minore  ad  mains:  vgl.  11  12.  24  II  Cor  3  9.  11.  Aehnlich  IV  Esra 

4  31  f.  ermifi  also  selber:  weiin  schon  ein  K'urnchen  boseti  Samens  solclie 
Frucht  der  Siinde  gelragen  hal^  wenn  einst  Aehren  des  Guten  gesiit  wer- 
den  ohne  Zaid,  welch  grofie  Ernie  werden  die  gehenl  Sifra  Lev  5  17  (120*) 
nach  Rabbi  Jehuda  (um  150)  Adam  war  nur  ein  Gebol  befohlen  als  Ver- 
bot  und  er  iiberlral  es.  Sieh  wieviele  Todesfdlle  sind  als  Strafe  iiber  ihn 
und  seine  Geschlechler  und  die  Geschlechter  seiner  Geschlechter  bis  ans 

Ende  seiner  Geschlechler  verhlingt  worden.  Und  wie  ?  welches  Mafi  ist 
grofier  ?  ist  das  Mafi  der  gottlichen  Giite  grofier  oder  das  Mafi  der  Stra- 
fen?  Sprich:  das  Mafi  der  Giite.  Wenn  nun  beim  Mafi  der  Sir  a  fen,  das 
geringer  ist,  wer  weifi  wie  viele  Todesfdlle  iiber  ihn  und  seine  Ge- 

schlechler und  die  Geschlechter  seiner  Geschlechter  bis  ans  Ende  aller 

Geschlechter  als  Strafe  verhdngt  worden  sind,  um  wie  viel  mehr  gilt 
dann  von  dem,  der  sich  zuriickhiilt  von  verbotenem  Opfergenufi  und  der 
am  Versohnungstage  faslel,  dafi  er  fiir  sich  und  seine  Geschlechter  usw. 

Yerdlensl  erwirbl  (Billerbeck  230).  TtoXXcp  {xaXXov  wie  v.  »  und  10  *um  wie 
viel  sicherer'.  owpsd  ev  X^P'"^^  ̂ ^^  ̂ '  "^^  X'^P-'^^S  ('^S^*  ̂ '  i'')  ist  hart:  Par- 
allelen  fehlen.  dv^-pwTcou  wegen  Adams  zugesetzt.  16  Die  Verurteilung  war 
die  Reaktion  auf  eine  Siinde,  die  Gnade  bedeckt  zahllose,  wirkt  also  un- 

endlich  intensiver.  tic,  S'.xa:wfxa  fiir  tiz,  ocxa:(i)a:v  (vgl.  v.  is)  wegen  der  an- 
dern  Worte  auf  -[i,a  (vgl.  zu  11  12).  17  Text:  i)  xo)  xcO  evos  liest  die  Masse 
der  Zeugen  -)  ev  svl  AG  *)  ev  xw  xoO  cv:  Yi*^  *)  ev  ivog  a  78  und  Origenes 
com.  Joh.  20,  364  (dagegen  ebd,  390  xw  xoO  evog)  und  die  vg  in  unius  delicto, 
dagegen  nicht  die  Altlateiner.  4  ist  abzulehnende  Variante  zu  1,  origenisti- 
sche  Lesart,  die  auch  ira  Abendland  begegnet  und  in  2  und  3  weiter  variiert 

erscheint.  x-^;  owpeac;  fehlt  in  B  49  Grig.  com.  Joh.  20,  364  (dagegen  ebd. 
392  steht  owpeac;  und  fehlt  O'.xaioauvrji;).  Augustin  ep.  157,  11  prop  Rom. 
29  (III  2,  907  Ben.)  de  pecc.  merit.  I  12,  17  :  wieder  eine  solche  origeni- 
stische  Lesart,  die  auch  im  Abendland  verbreitet  ist:  in  Aegypten  ist  sie 
in  B  eingedrungen,  so  wie  die  vorige  in  A.  Dafi  sie  Korrektur  ist,  liegt  auf 
der  Hand :  die  unschone  Haufung  der  von  einander  unabhangigen  Genitive 
sollte  vermieden  werden.  Einige  Minuskeln,  die  pesch  Chr  Th  u.  a.  sowie  die 
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18  Herrschaft  uben  durch  den  Einen,  Jesus  Christus !  (In  diesem  Sinne) 
also  (konnen  wir  sagen) :  Wie  es  durch  eine  Uebertretung  fur  alle 
Menschen  zur  Verurteilung  kam,  so  auch  durch  eine  Rechttat  fur  alle 

ly  Menschen  zur  lebenschaffenden  Gerechtmachung.  Denn  wie  durch  den 

Ungehorsam  des.  einen  Menschen  die  vielen  zu  Sundern  gemacht  wurden, 

so  werden    auch    durch  den  Gehorsam  des  Einen    die  Vielen    zu  Ge- 

20  rechten  gemacht  werden.  Das  Gesetz  aber  ist  daneben  hinein  ge- 
kommen,  damit  die  Uebertretung  vol!  werde:  wo  aber  die  Sunde   vol! 

21  war,  da  war  die  Gnade  ubervoll,  damit,  wie  die  Sunde  herrschte  durch 
den  Tod,    so  auch  die  Gnade    herrsche    durch  die  Gerechtigkeit    zum 

6  ewigen  Leben  durch  Jesus  Christus  unsern  Herrn.  Was  werden  wir 

nun  (dazu)  sagen?  »LaBt  uns  bei  der  Sunde  bleiben,  damit  die  Gnade 

2  sich  mehre*?    Nimmermehr!    Wie  sollten  wir,  die  wir  der  Sunde  ge- 
3  storben  sind,  noch  in  ihr  leben?  Oder  wiCt  ihr  (etwa)  nicht,  daB  wir 
alle,  die  wir  in  Christus  Jesus    getauft  wurden,  in  seinen  Tod    getauft 

vg  erreichen  denselben  Zvveck  durch  Einschub  eines  xat  nach  5wpea$,  wahrend 
andere  Minuskeln  ebenso  wie  die  Rutiniibersetzung  des  Orig.  com.  (6,  356) 
Tr)v  owpeav  lesen,  was  eine  noch  glattere  Konstruktion  gibt.  Die  zweite 
Halfte  von  v.  17  miifite  nach  Analogic  von  v.  is  lauten  TioXXcji  {xaXXov  xqj 

TOO  hoc,  ocxac(i)|jiaxi  "^  ̂wt]  ̂ ocoiXeuat:  oca  xoO  ̂ vos  'IrjaoO  Xpcaxou,  urn  vollen 
Parallelismus  zu  bringen  (vgl.  v.  19,  auch  21) :  da  aber  Pis  zeigen  will,  dalJ 
auf  Christi  Seite  ein  Plus  vorhanden  ist,  stellt  er  statt  des  6c>cai{i)|i,a  dessen 
reichen  Inhalt  an  Gnade  und  Gerechtigkeitsbesitz  dem  leeren  Tiapauxufjia 
gegeniiber,  setzt  aber  zugleich  mit  einem  I  Cor  4  s  6  s  II  Tim  2 12  vorliegenden, 
hier  durch  das  ̂ aacXeuetv  angekniipften  Nebengedanken  die  Besitzer  an  die 
Stelle  der  Gaben,  wodurch  dann  weiter  die  voilige  Verschiebung  des  Par- 

allelismus zustande  koramt.  18  ocxai(D|xa  ist  2  26  8  4  'Rechtsforderung',  dagegen 
1  32  'Richterspruch,  Rechtssatzung',  5  lo  ist  durch  den  Gegensatz  und  den 
Parallelismus  zu  owpyjpia  klar,  daiJ  es  den  rechtfertigenden  Spruch  Gottes 

bedeutet  —  was  zu  1  82  passen  mochte.  Von  hier  aus  liegt  es  nahe  5t'  ev6g 
6:xaia){Aaxo;  an  unserer  Stelle  auf  den  einen  entscheidenden  Rechtfertigungs- 
spruch  Gottes  zu  deuten,  der  dann  fUr  jeden  einzelnen  zur  Stxacwat^  fiihrt 
(ahnlich  Kiihl).  Bedenklich  macht  aber  die  erlauternde  Parallele  in  v.  lo,  wo 

dem  TcapaTzxwjia  die  uapaxoTj  und  dem  ocxat'wfxa  die  uTiaxoVj  entspricht:  das 
bringt  auf  die  Vermutung,  otxatwjxa  solle  hier  die  'Rechttat'  Christi,  die  stell- 
vertretende  ErfUllung  der  gesetzlichen  Forderungen,  bedeuten.  ocxacwaiv  I^wfj?  = 

O'.xatwa'.v  ̂ cdotcocov  oder  otxaiwoiv  i'jX'.?  eoxlv  i^w/j.  'Tcavxaj'  beide  Male  cum 
grano  salis  zu  verstehen ;  von  einer  Rechtfertigung  der  vorchristlichen  Mensch- 
heit  ist  hier  keine  Rede.  Form  des  Satzes  nach  10''  aber  mit  Weglassung  der 
Subjekte  xpijia  und  xapco(xa.  19  Ebenso  parallel  sind  uapaxoYj  und  uTiaxoiQ, 
wozu  vgl.  Phil  2  8  Gal  4  4.  Auch  dem  zweiten  iv6?  lassen  ein  dvx)-pa)7tou 
folgen  DG  Augustin  de  pecc.  merit.  I  16,  19,  in  Joh.  tract.  C6,  2  (anderswo 
dagegen  nicht)  Ambros.  epist.  73,  8:  sogar  Irenaeus  (griech.)  hat  schon  so 
gelesen  III  18,  7  vgl.  21,  10  (II  101  ■-.  495.  120  Harvey):  es  ist  Korrektur 
nach  v.  is  zum  Zweck  strenger  Parallelisierung.  xav)".oxavac  Xiva  xt  —  'je- 
manden  zu  etwas  machen',  nicht  'ihn  juristisch  so  ansehen,  uls  ob  er  dazu 
gehtfrte'  oder  dgl.  vgl.  DeZwaan  Theol.  Studilin  1913,  85.  Die  otxatwat? 
wird  von  Pis  in  einem  Atem  aU  bereits  geschehen  (v.  is.  9)  und  noch  zu- 
kUnftig  (v.  19  vgl.  8  so  Gal  6  a)  bezeichnet,  je   nachdem   er  auf   den  ewigen 
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Heilsratsschlufi  Gottes  oder  das  dem  Menschen  bevorstehende  Endgericht  re- 

flektiert.  Vgl.  zu  64.  20  beantwortet  anhangsweise  die  Frage  nach  der  Be- 
deutung  des  Gesetzes:  aber  es  ist  fUr  die  Gesamtstimmung  des  Pis  bezeich- 
nend,  dafi  ihm  auch  in  solche  Gedankengange  die  Gesetzesfrage  hineinkommt 
vgl.  3  31.  Es  niramt  nicht  eine  Hauptstelle  im  Weltplan  ein,  sondern  arbeitet 
nur  als  Nebenfaktor  mit.  Absolut  genoramen,  hat  es  nur  die  Wirkung,  die 

Siinde  qualitativ  (durch  die  gewonnene  Erkenntnis)  und  quantitativ  zu  ver- 
mehren  s.  Rm  7  7 — 11  Gal  3  19.  21  wiederholt  den  leitenden  Gedanken  dieses 

ganzen  Abschnittes  v.  12  -19.  Zum  Wechsel  £V  — S:a  s.  zu  3  so.  TI  In  Kap.  5 
war  die  Gewifiheit  des  Heiles  deutlich  geinacht:  im  folgenden  wird  gezeigt, 
dafi  diese  Gewifiheit  aber  die  Erfiillung  sittlicher  Pflichten  nicht  nur  nicht 

uberfliissig  macht  (wie  boswillige  Gegner  behaupten),  sondern  zur  notwen- 
digen,  aber  auch  erfuUbaren  Voraussetzung  hat.  Pis  kniipft  zunachst  an  den 

gegnerischen  Einwurf  an:  'Wenn  Gottes  Gnade  sich  um  so  reichlicher  ent- 
faltet,  je  mehr  Siinde  sie  vorfindet,  und  Gott  selbst  das  Gesetz  eigens  zu 

diesem  Zwecke  (5  20)  gegeben  hat,  dann  tun  wir  ja  wohl  Gott  einen  Ge- 
fallen,  wenn  wir  ihm  durch  recht  reichliches  Siindigen  mbglichst  viel  Ge- 

legenheit  zum  Schenken  seiner  Gnade  geben' :  ahnlich  3  6 — 8.  Zu  beachten, 
dafi  die  ganze  folgende  Erorterung  der  Entkraftung  dieses  Vorwurfs  dienen 
soil,  wie  es  denn  iiberhaupt  fiir  die  Religiositat  des  Pis  bezeichnend  ist, 

dafi  er  von  Sakramentsvorstellungen  iramer  nur  im  Zusammenhang  mit  ethi- 
schen  Forderungen  spricht,  die  er  dadurch  begriinden  will  (vgl.  auch  zu 

I  Cor  I  17  10  5  12  31  13).  3  ̂ y.nxi'Qs.iv  bedeutet  fiir  griechische  Ohren  nicht 
'taufen',  sondern  'eintauchen'.  also  'wir  sind  in  seinen  Tod  hineingetaucht 
worden',  ja  4  mit  ihm  begraben;  d.  h.  als  wir  mit  unserm  ganzen  Leibe 
(wie  noch  lange  altkirchliche  Sitte)  im  Wasser  verschwanden,  sind  wir  sym- 
bolisch  (durch  Ertranken)  getotet  und  (im  Wasser)  begraben :  aber  nicht 

blofi  „symbolisch",  sondern  tatsachlich  ist  dabei  der  stellvertretende  Tod 
Christi  auf  unsern  Leib  iibergegangen;  wir  sind  wirklich  nun  gestorben,  wie 
es  das  Gesetz  fiir  unsere  Siinden  verlangte  (v.  6.  3).  Dafi  Pis  sich  diese 
Uebertragung  des  Todes  in  der  Taufe  als  etwas  reales  denkt,  geht  ferner 

klar  aus  der  Parallele  hervor:  ebenso  ist's  mit  der  Uebertragung  der  Auf- 
erstehung  (v.  5.  8  vgl.  auch  7  4). 

TQPESmugE  UND  cmi|STMCHE  fl'^mfn:  Die  ursprflnglich  zugrunde  liegende 
Vorstellung  ist  offenoar  die:  Das  Untertauchen  im  Wasser  tibertragt  (sakramental 
wirkend)  auf  dasFleisch  den  Tod,  das  Auftauchen  (ebenso  sakramental)  auch  auf  das 

Fleisch  die  Auferstehung  Christi  (das  ware  =  outicputot  T'^g  ivao-caoetoc  Y  s  Y  °  ■** «  P- ̂   ̂ ) '• 
woraus  dann  folgen  wiirde,  dali  eben  hierdurch  dem  Getauften  das  ewige  Leben  unter 
alien  Umstanden  garantiert  sei,  und  die  sittliche Qualitat  seiner  einzelnen  Handlungen 

demgegeniiber  gar  nicht  mehr  in  Betracht  komme:  I  Cor  lOi— labekampft  der  Apostel 

eine  derartige  rein  'magische'  Auffassung  der  Taufwirkung.  Sie  mag  in  heidenchrist- 
lichen  Gemeinden  weit  verbreitet  gewesen  sein:  damit  (und  wohl  auch  mit  einer  ahn- 
lichen  Wertung  des  Abendmahls)  hangt  es  zusammen,  dafi  die  Korinther  sich  stellver- 
tretend  fiir  Verstorbene  taufen  lassen  I  Cor  15  2!»,  und  die  Thessalonicher  sich  wun- 
dern,  dafi  ein  Christ  sterben  kann  I  Thess  4i3f.  (Vgl.  dazu  Menander  bei  Iren. 
I  234  p.  195  Harvey:  resurrectionem  .  .  per  id  quod  est  in  eum  baptismu  accipere  eius 
discipulos  et  ultra  non  posse  mori,  sed  perseverare  non  senescentes  et  iinmortates). 
Pis  eignet  sich  dies  auch  zum  Teil  an :  namlich  hinsichtlich  der  Uebertragung  des 
Todes,  die  er  als  vollendete  Tatsache  hinstellt.  Dagegen  spricht  er  von  der  zweiten 
Halfte  dieser  Vorstellungsgruppe,  der  Uebertragung  der  Auferstehungswirkung 
init  klar  zutage  tretender  Umbildung  und  Verschiebung  des  urspriinglichen  Paralle- 
lismus  als  von  einer  kiinftigen  Sache  (v.  4  Iva  .  .  nsptnaxi^awiiev,  v.  5  iaoiisO-a,  v.  8  7it- 
cTcuoiJLsv  6x1.  .  .  ouv^vjaoiiev),  welche  bereits  in  der  Gegenwart  zu  realisieren  Gegen- 

Haudbuch  z.  Neueu  Test.  8:    1>  i  e  t  z  m  u  u  n.     3.  Autl.  5 
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stand  des  eigenen  sittlichen  Erwagens  und  Entschliefiens  ist  (X  o  y  i  J^  e  a  9-  e  sauTou^ 
.  .  ̂djv-caf).  Sakramental  gewahrleistet  ist  die  Freiheit  von  der  Siindenmacht  durch 
den  Tod  in  der  Taufe.  Die  voile  Uebertragung  der  Auferstehung  wird  nicht  ab- 
gelehnt,  sondem  in  die  Zukunft  verlegt  und  die  Gegenwartswirkung,  sehr  im  Gegen- 
satz  zur  vulgaren  Mystik,  lediglich  als  Basis  fiir  eine  ethische  Neugestaltung  des 
Lebens  gewertet :  eben  das  ist  das  typisch  Paulinische !  Aus  der  Taufe  geht  der 

Christ  als  ein  nicht  „am  Fleische*  (welches  tot  bleibt),  sondern  „am  Geiste" 
(RmSio  122)  neugeborenes  Wesen  hervor,  iiber  dessen  Leib  die  Siinde  nicht 

mehr  die  alte  Naturgewalt  hat:  vgl.  7 4—6  8 2.  9—14  26 1  Cor  6 19  II  Cor  65  ff.  Gal  5  24 f.) 

el  Tig  iv  Xp'.OTtp,  xaivTj  xxioig*  za.  dpxaia  uap^Xfl-sv,  Ibob  Yeyovsv  xaivd  II  Cor  5 17  vgl.  Gal  615 
d.  h.  „die  Kontinuitat  zwischen  dem  alten  und  dem  neuen  Menschen  ist  abgerissen"  (was 
Bultmann  137  nicht  wahrhaben  will):  der  neue  Mensch  ist  frei  und  hat  neue  sittliche 

Qualitaten,  die  auf  dem  ihm  verliehenen  g5ttlichen  Tiveuna,  einer  empirisch  wahr- 
nehmbaren  Gr5fie,  beruhen.  Dies  nveOiJia  gibt  ihm  die  Kraft,  Gottes  Willen  (12  2, 
das  Gesetz  Christi  Gal  62  I  Cor  Qai)  zu  erfullen  (Gal  523ff.)  und  vermittelt  ihm 

die  ̂ (i)T^:  beides  sind  ebenso  korrespondierende  Begriffe  wie  aiiap-ia  und  S-dvaxos 
Gal  68).  Hieraus  wiirde  nun,  da  die  Siinde  ja  ihrer  Macht  beraubt  ist  und  also 
nicht  mehr  auf  den  Christen  einwirken  kann,  ein  geistgewirktes  non  posse  peccare 

folgen.  Aber  eben  das  sagt  Pis  nicht,  sondern  er  stellt  das  neue  Leben  in  pneu- 
matischer  Sittlichkeit  als  eine  Forderung  dar,  als  etwas,  was  nicht  eo  ipso  ver- 
wirklicht  ist,  sondem  verwirklicht  werden  soil:  er  redet  im  Futurum,  (811.  i3)im 

Imperativ  (612.13.19  I  Cor  620)  oder  Adhortativ  (II  Cor  620)  in  Absichts-  (66  84) 

Oder  Folgesatzen  (7  a)  in  Fragen  (6  2),  oder  sagt  geradezu  dcpsiXs-cai  io[isv  (8 12)  oder 
<piXoTt|io6|ie9-a  sudpeoxoi  auicp  efvat  (II  Cor  69),  wobei  er  auf  ein  Endgericht  nach  den 
Taten  verweist.  vgl.  auch  Ph  1 10  I  Thess  3  is  I  Cor  1  s).  Ja  von  sich  selbst  sagt  er, 

oux  Sxi  rfiy\  IXa^ov  •?)  rfiri  xexeXeicojiat,  Sitoxco  8s  el  xal  xaxaXdpu)  Ph  3 12.  Und  diese 
neue  Ethik  soil  in  unserem  irdischen  Wandel  (Rm  64)  durch  unseren  Leib  (811) 
realisiert  werden.  Der  neue  Mensch  besitzt  also  nur  die  metaphysische  Grundlage 
ftlr  das  posse  non  peccare  (vgl.  84)  und  es  gilt  nun,  dies  durch  die  Tat  zu  zeigen 
(611—23).  Die  Kehrseite  miifite  lauten:  falls  aber  der  Christ  wieder  zu  &iiapxta  Be- 

ziehungen  ankniipft,  tritt  als  notwendige  Folge  auch  wieder  der  O^dvaxog  ein,  sein 
Anspruch  auf  I^wt/  geht  verloren:  diese  zuletzt  noch  von  Montanisten  und  Nova- 

tianern  unbedingt  verfochtene,  durch  Kennzeichnung  besonderer  „Todsiinden"  und 
Einfahrung  des  Bufisakramentes  von  der  katholischen  Kirche  modifiziert  festge- 
haltene  altkirchliche  Konsequenz  (Hebr  64—6)  hat  Pis  nie  gezogen,  sonst  wiirde 
cr  damit  drohen  (wie  813  Gal  621),  statt  bestandig  zu  ermahnen.  Eine  klare  LOsung 
des  Problems  gibt  der  Apostel  nirgends,  hat  sie  sich  aber  vielleicht  (8  is)  als  ein  all- 

mahliches  Ueberwinden  des  noch  immer  rebellischen  (Gal  5  lo— 17  vgl.  Col  Bsff.), 
nur  seiner  absoluten  Macht  beraubten  Fleisches  gedacht.  Ebensowenig  hat  Pis 
eine  prinzipielle  Antwort  auf  die  Frage  gegeben,  wieso  denn  ein  Christ  von  tadel- 
losem  Lebenswandel  noch  einmal  sterben  k5nne,  nachdem  er  ja  in  der  Taufe  be- 
reits  der  alten  Siinde  den  Tribut  gezahlt  habe.  Gelegentliche  Behandlung  der 
Frage  findet  sich  in  I  Thess  4 18  I  Cor  16 12  ff.;  Gal  3a7  ff.  und  I  Cor  12  is  wird  weiter 
AUSgefUhrt,  dafi  der  Getaufte  Glied  am  Leibe  Christi  wird  (s.  d.  St.)  Es  bleibt  die 
Antinomie  bestehen  zwischen  der  ein  gegenwUrtiges  Siindlossein  ergebenden 
Theorie  und  der  sittlichen  Forderung,  welche  diesen  Zustand  als  erstrebenswertes 
Zukuoftfziei  hinstellt.  Die  gleiche  Antinomie  besteht  auch  filr  die  Rechtfertigung, 

die  Oegenwartsbesitz  (8a4  5i— •  Oso  I  Cor  611)  aber  auch  ZukunftshofTnung  ist 
(Oal  5»  Rm  BsoOia— 10).  Dasselbe  wiederholt  sich  bei  dem  Begriff  der  Gotteskind- 
•chaft,  die  gegenwartig  (8u— le)  und  zukilnftig  gedacht  ist  (82.1).  Die  Rechtferti- 
gungslehre  und  die  Sakramentstheologie  sind  sub  specie  divina  konstruiert  und  in  der 
Ewigkeit  gedacht,  wo  gUttliches  Handeln  zcitlos,  also  stets  gegenwUrtig  i.st.  Die 
Pnenmalehre  als  Vollkommenheitsethik  rechnet  mit  einer  Zeitwirkung,  also  einer 
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sittlichen  Entwicklung,  weil  sie  sub  specie  humana  die  „Realisierung"  in  dieser 
Welt  ins  Auge  falit.  Dies  wohl  die  richtigere  Erklarung  der  Antinomie,  fiber  die 
Bultmann  vom  Standpunkt  der  dialektischen  Ttieologie  Z.  f.  nt.  Wiss.  1924,  123  flF. 
im  entgegengesetzten  Sinn  gehandelt  hat:  gegen  ihn  Windisch  ebd.  265 flf.  Dafi 
diese  komplizierte  Tauftheorie  des  Pis  keine  einheitliche  Konzeption  ist,  sondem 
die  Umbiegung  einer  recht  primitiven  Gemeindevorstellung,  hat  wie  oben  gezeigt, 
seine  innere  Wahrscheinlichkeit.  Es  kommt  dazu,  dafi  Pis  mit  der  Fonnel  fi  iyyoeXzt 

Oder  rj  oby.  oISaTs  stets  auf  bereits  Bekanntes  hinweist  vgl.  6i67i  II2  I  Cor  SieSs 

6  2.  3.  9.  15. 16. 19  9 13.  24  (im  Gegensatz  zu  ou  S-eXw  8e  u|iag  dcYvoelv  Rm  1 13  11 25  I  Cor 
10 1  11  3  12 1  II  Cor  l8  Phil  I12  Col  2i  I  Thess  4 13). 

Woher  stammt  nun  aber  jener  Gemeindeglaube  von  der  Todestaufe,  in  der 
man  mit  Christus  stirbt  und  aufersteht?  Aus  der  judischen  Reinigungstaufe  zur 

Abwaschung  der  Sunden  kann  er  sich  nicht  entwickelt  haben.  ADieterich  hat 

(Mithrasliturgie  S.  157  ff.  vgl.  aach  Rohde  Psyche  II  *  400,  1)  darauf  hingewiesen, 
dafi  die  Vorstellung  von  Tod  und  Wiedergeburt  des  in  eine  Religionsgemeinschaft 

feierlich  Eingeweihten  nicht  nur  bei  den  NaturvOlkern  hSufig  sich  vorfindet,  son- 
dem gerade  in  den  Hauptkulten  der  rSmischen  Kaiserzeit,  der  Isis-,  Attis-,  Diony- 

sos-  und  Mithrasreligion  eine  grofie  Rolle  spielt.  Das  bezeugt  schon  Tertullian 

de  bapt.  5 :  nam  el  sacris  quibusdam  per  lavacrum  initiantur,  Isidis  alicuius  aut  Mi- 
thrae  .  .  .  Certe  ludis  ApoUinaribus  et  Eleusiniis  tinguntur,  idque  se  in  regenerationem 
et  impunitatem  periuriorum  suorum  agere  praesumunt.  Am  besten  sind  wir  fiber  die 
Isisweihe  unterrichtet  durch  Apuleius  Metamorph.  XI  21:  Der  in  die  Isismysterien 
einweihende  Oberpriester  erzahlt:  et  inferum  claustra  et  salutis  tutelam  in  deae 
manu  posita  ipsamgue  traditionein  ad  instar  voluntariae  mortis  et  precariae  salutis 

celebrari,  quippe  cum  transactis  vilae  temporibus  iam  in  ipso  finitae  lucis  limine  con- 
stitulos,  quis  tamen  tuto  possint  magna  religionis  committi  silentia,  numen  deae  soleat 

elicere  et  sua  providentia  quodam  modo  renatos  ad  novae  reponere  rursus  salutis  cur- 
ricula d.  h.  „die  Schlussel  der  Unterwelt  und  die  Sorge  fur  das  Heil  lagen  in  der 

Isis  Hand  und  die  Weihe  selbst  werde  als  Nachbildung  eines  freiwilligen  Todes 

undeines  durch  Gebete  erlangten  Heiles  begangen;  namlich  wenn  einer  nach  voU- 
endeter  Lebenszeit  bereits  an  der  Schwelle  des  scheidenden  Lichtes  stehe  und  so 

beschaffen  sei,  dafi  ihm  sicher  die  grofien  Geheimnisse  der  Religion  anvertraut 
werden  kOnnten,  dann  pflege  ihn  die  GOttin  (aus  dem  Tode)  herauszurufen  und 

den  durch  ihre  Ffirsorge  gewissermafien  Wiedergeborenen  wieder  in  eine  Lebens- 
bahn  neuen  Heiles  zu  versetzen".  Und  ebenda  c  23  berichtet  dann  der  Geweihte 
accessi  confinium  mortis,  et  calcato  Proserpinae  limine  per  omnia  rectus  elementa  re- 
meavi,  node  media  vidi  solem  candido  coruscantem  lumine,  deos  inferos  et  deos  su- 
peros  accessi  coram  et  adoravi  de  proxumo  und  bezeichet  den  Tag  der  Weihe  c.  24 

als  natalem  sacrum.  (Eingehende  Behandlung  bei  MDibelius  Isisweihe  bei  Apu- 
leius, Heidelb.  Sitzungsber.  1917,4.  Reitzenstein  Archiv  f.  Rel.wiss.  7,  406 ff.)* 

Mbglich  ist,  dafi  diese  Todes-  und  Auferstehungszeremonie  als  Uebertragung  des 
Schicksals  des  gestorbenen  und  auferstandenen  Osiris  gedacht  war :  die  Seele  eines 

Verstorbenen  als  'Osiris'  zu  bezeichnen,  ist  dem  Aegypter  gelSufig  (Wiedemann  d. 
Relig.  d.  alten  Aegypter  128  f  und  besonders  Reitzenstein  Poimandres  S.  369  Hel- 
len.  Wundererzahlungen  116  flf.).  Ffir  den  Attis- (oder  Adonis-)  Cult  ist  die  Anknflp- 
fung  der  Rettung  des  zu  Weihenden  an  die  des  Gottes  direkt  bezeugt  durch  Fir- 
micus  Maternus  de  errore  profan.  relig.  22, 1 :  unter  rhythmischer  Totenklage  wird 
das  Gotterbild  auf  einer  Bahre  getragen,  dann  salbt  der  Priester  die  Kehlen  der 

leidtragenden  Mysten  mit  dem  Spruche  eappelxe  iiuoxai  xo3  9-eo3  oeoooojievou*  'Eoxat 
yap  :^iilv  iv.  novwv  owxTjpia.  Weiteres  bei  Dieterich  a.  a.  O.  173  flf.  Reitzenstein  Hell. 

Mysterienrel.  '259  400  Hepding  Attis  194  flf.  Heitmuller  Taufe  und  Abendmahl.  Da- 
gegen  ist  die  Bezeichnung  eines  Mysten  als  durch  das  Taurobolium  in  aeternum 
renatus  (CIL  VI 610  Cumont  Textes  et  Monum.  I  187  f.)  spat  und  vereinzelt  (CIL  VI 

5* 
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4"wurden?  Begraben  wurden  wir  also  mit  ihm  durch  die  Todestaufe, 
damit,  gleichwie  Christus  von  den  Toten  auferweckt  wurde  durch  die 
Herrlichkeit  des  Vaters,  so   auch  wir   in   einem  neuen  Leben  wandeln 

5  sollen.  Denn  wenn  wir  mit  der  Nachbildung  seines  Todes  verwachsen 

6  sind,  so  werden  wir's  auch  mit  (der)  seiner  Auferstehung  sein ;  und  wir 
erkennen,  daB  unser  alter  Mensch  mitgekreuzigt  wurde,  damit  der 

Sundenleib  vernichtet  wurde,  auf  daB  wir  der  Sunde  nicht  mehr  dien- 

7  ten.   Denn  wer  gestorben  ist,  der  ist  (dadurch)  von  der  Sunde  frei  ge- 
8  worden.    Wenn  wir  aber  mit  Christus    starben,    so  werden  wir    auch 

9  mit  ihm  leben,  das  glauben  wir.  Und  wir  wissen,  daB  Christus,  nach- 
dem  er  von  den  Toten    auferweckt    ist,    nicht    mehr    stirbt.    Der  Tod 

10  hat  keine  Macht  mehr  uber  ihn,  denn  was  er  starb,  das    starb  er  der 

11  Sunde    ein  fur    allemal,  was  er  aber  lebt,    das  lebt  er  Gott.    So    muBt 

auch  ihr  es  ansehen  :    tot  seid  ihr  der  Sunde,  lebend  seid  ihr  Gott  in 
12  Christus  Jesus.  Drum  soil  nicht  die  Sunde  in  eurem  sterblichen  Leibe 

13  herrschen,  daB  ihr  seinen  Begierden  gehorcht,  stellt  auch  eure  Glieder 

nicht  als  Waffen  der  Ungerechtigkeit   in  den  Dienst    der  Sunde,    son- 

736  ist  gefalscht:  s.  Wissowa  Helig.  und  Kultus  d.  RQmer^  324,  2).  Somit  werden 
wir  die  Anschauung  vom  Sterben  und  Auferstehen  des  Neugeweihten  als  helle- 
nistisches  Gut  betrachten  diirfen,  dessen  sich  die  heidenchristliche  Gemeinde  be- 
diente,  um  die  Bedeutung  der  Taufe  zu  wiirdigen.  Pis  hat  dann  diese  Theorie  hier 
aufgenommen  und  sie  durch  teilweise  Urabiegung  ins  Sittliche  zur  eigenen  Ver- 
teidigung  sowohl  wie  zur  wirksamen  Ermahnung  der  Christen  brauchbar  gemacht 
(Vgl.  zu  Eph  626  Tit  3  5  und  Joh  Ssff.).  CClemen  Religionsgesch.  Erklarung  des 
NT.  *168.flf  Bousset  Kyrios  M40. 

4  vgl.  Col  2  11  ff.  Die  Worte  Bidi  xffi  So^tji;  toO  TzxxpoQ  fehlen  bei  einigen. 
Altlateinern  seit  TertuUian  de  resurr.  cam.  47  und  de  pudic.  17,  5 :  ob  = 

'durch  die  Macht  Gottes'?  Die  Geschichte  des  Wortes  66^a  ist  noch  nicht 
geschrieben:  Fingerzeige  gibt  Reitzenstein  hellenistische  Mysterienreligionen  ^ 
289  1.  344.  355.  358  f.  5  auji-foxo;  hier  ,zusammengewachsen'  wie  Aristote- 
les  hist,  animal.  V  32  p.  557  *>  is  Topica  VII  6  p.  145*>  s.  is.  Verkiirzte  und  daher 
logisch  ungenaue  Ausdrucksform  fiir  'wenn  wir  durch  die  Nachbildung  seines 
Todes  rait  seinem  Tode  zusamraengewachsen  sind' ;  aber  oufxcpuxog  kann  der 
Leser  nur  mit  xG  6|jiotd)|jiaTC  verbinden :  es  geht  nicht  an,  mit  Weifi  xto  op., 

instrumental  zu  fassen  und  zu  ou\x^>,  zu  erglinzen  aOxcp.  Ein  alter  Schreib- 
fehler  XMX  (=  sinml)  statt  WW  begegnet  vielfach  auf  lateinischem  Gebiet 
G  vg  Tertull.  de  earn,  resurr.  47  (?)  Arabrosius  Arabst  Pelag  Augustin  Leo: 

doch  ist  auch  KWK  (=  ged)  vertreten:  D*^"^  (d  hat  sitintl!)  Tertull.  de  pud. 
17,  6  Augustin.  6  mit  auveoxaupw^Tj  bringt  Pis  eine  parallele  Vorstellung,  aber 
ein  dem  Zusammenhang  von  v.  2  —  0  frerades,  spezifisch  christliches  Bild  hin- 
ein:  es  stammt  aus  Gal  2  le  5  S4  614.  Zu  a(I)|xa  zf\<;  d]xapxca;  vgl.  Sap  1  4, 

aber  die  Vorstellung  ist  anders  s.  zu  7  n  ff.  7  o:xa'.oOv  oL-nh  afiapx^'a?  heiBt 
hier  wie  Act  18  s«  f.  Sirach  26  ao  Herm.  Vis.  Ill  9i  (anders  Js  45  25)  'von 
SUnde  freimachen',  der  Begriflf  ist  wesentlich  negativ.  Aehnlich  die  Inschrift 

auf  einem  Grabe:  euvi)  5'.)(a((i)V  d^'  ctjjiapxtwv  'Ruhestiitte  derer,  die  frei  (be- 
freit)  find  von  SUnde'  (Publ.  Amer.  Exp.  Syria  port.  Ill  p.  162  n.  165). 
Reitzenstein  hell.  Mysterienrel.  *  257.  259  vergleicht  die  hermetische  Propheten- 
weihe  §  9   idixatu)di7|xcv,  (I>  t£xvov,   dSix(a(   dncuorj;  (Poimandres   S.   343  &) 
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und  ubersetzt  ocxaiwO-fjvao  geradezu  mit  'siindlos  werden'.  a;i6  ttiq  a.  'die 
Siinde'  wird  bei  Pis  stets  als  fast  personliche  Macht  betrachtet  s.  Dibelius 
Geisterwelt  119.  Wober  diese  Personifikation  der  'Afxapiia  stammt,  wissen 
wir  noch  nicbt:  sie  findet  sich  z.  B.  Sirach  27  10,  nicht  aber  Gen  4?  LXX. 
Im  Pariser  Zauberpapyrus  ed.  Wessely  Wiener  Denkschr.  ph.  hist.  36.  v.  1448 

werden  neben  anderen  Unterweltsgottheiten  auch  'Aji-apTiat  xQ'O^^a:  angerufen. 
Die  (k[iocpxioc  ist  fiir  Pis  nicht  eine  Betrachtungsweise  sub  specie  dei  (wie 
Bultmann  Z.  f.  nt.  Wiss.  1924,  13G  meint),  sondem  eine  ebenso  reale,  em- 
pirische  Grofie  wie  der  i)-dvaxo;  vgl.  5  u.  17.  21.  und  7 14 — 25.  Durch  den 
Tod  in  der  Taufe  ist  der  Siinder  gestorben,  damit  aber  auch  ganz  real  von 
der  Beziehung  zur  Siinde  befreit:  ahnlich  7  1.  Vgl.  den  Ausspruch  des  R. 

Simeon  ben  Gamaliel  (um  140)  b.  Schabbath  151  ̂ :  Sohald  der  Mensch  ge- 
storben ist,  ist  er  frei  von  den  Geboten.  Das  Wort  wird  auch  sonst  ofter 

zitiert  vgl.  Billerbeck  232.  8  Zu  beachten  die  fiir  den  paul.  Glaubensbegriff 
sehr  bezeichnende  Differenzierung  im  Ausdruck ;  das  kiinftige  Leben  ucaxeu- 
Ofisv,  aber  beziiglich  der  Auferstebung  Christi  sind  wir  v-ooxt^.  Die  Formal 
aOv  Xptax(p  wird  im  sakramentalen  (Rm  6  8  Col  2  20)  und  im  eschatologischen 
(Rm  8  82  II  Cor  4  u  13  4  Phil  1 23  I  Th  4i4.  it  5  10  Col  2 13  3  3.  4)  Sinn 

gebraucht  s.  Lohmeyer  Pestgabe  f.  ADeifiraann  (1927),  218  ff.  10  Die  Be- 

ziehung von  T"^  ajxapit'a  ist  durch  das  parallele  xtp  d-eqj  und  die  Parallele  v.  11 
sicber  gestellt :  auch  Christus  hatte  Beziehungen  zur  Siinde,  stand  unter  ihrer 
Herrschaft,  die  ihn  zum  Tode  brachte  (s.  zu  I  Cor  15  3  II  Cor  5ai),  obwohl 
er  personlich  ohne  eigene  Siinden  war.  Aehnlich  heifit  es  7  4  (wenigstens 

indirekt),  dafi  Christus  'dem  Gesetz'  gestorben  sei.  11  thou  steht  i)  vor 
vexpous  |Jiiv  SBC  (sa  bo  nicht  zu  entscheiden)  Orig  Cyrill  de  ador.  XV  1. 1  p.  541, 
2)  nach  vtY.pob^  [xev  KLP  min  Orig.  Catene  69  14  com.  lat.  6,  412.  Didym. 
de  trin.  1,  22  Ps.  Basilius  de  bapt.  I  2,  8.  15  Chrys  Th;  vg  Amb  Pel  ̂   Augustin 
Hilar,  =^)  es  fehlt  A  17.  178  pesch  DG  TertuU.  de  pud.  17,  7  de  cam.  resurr. 
47  Pel  ».  Hier  konnte  3  der  Urtext  sein  (vgl.  I  Cor  4  1  13  u  II  Cor  IO2), 
wenn  eine  solche  Teiliiberlieferung  mehr  Vertrauen  verdiente:  da  aber  auch 
thcLi  dem  paul.  Sprachgebrauch  entspricht  (Rm  14 14  II  Cor  lis  Phil  3  is), 
wird  man  die  bewahrte  agyptische  Textform  vorziehen.  Wenn  aber  am 

Schlufi  des  Verses  hinter  'iTjaoO  angefiigt  wird  xw  xuptw  ̂ [jiwv  in  SC  bo 
Didym.  de  trin.  1,  22,  KLP  min  pesch  Chr,  so  wird  man  den  Zusatz  als 
durch  6  23  veranlafit  streichen,  obwohl  ein  Teil  der  agyptischen  Zeugen 

(aber  nicht  AB  sa)  ihn  bietet.  ev  Xpiaxw  'iTjaoO  (vgl.  ADeifimann  „Die  nt. 
Formel  in  Christo  Jesu"  1892.  Bousset  Kyrios  2l04fF.  Bohlig  in  nt.  Studien 
f.  Heinrici  170  ff.  EWeber  N.  kirch.  Zeitsch.  1920,  213  ff.  F.  Buchsel  Geist 
Gottes  292  f.  Diese  Formel  kommt  nur  bei  Pis  (164mal)  und  in  der  nach- 
paulinischen  Literatur  (Johannes  24,  Acta  und  I  Petr  8mal)  vor;  Deifimann 
hat  es  wahrscheinlich  gemacht,  dafi  sie  von  Pis  geschaffen  ist  und  seine 
Auffassung  wiederspiegelt,  dafi  alle  Christen  „innerhalb  des  pneumatischen 

Christus"  lokal  vereinigt  sind,  insofern  sie  alle  zusammen  seinen  Leib  bilden, 
vgl.  Phm  16  I  Cor  12  13  II  Cor  5  17  Act  17  28.  Nur  mufi  man  bei  einem 
Scbriftsteller  wie  Pis  sich  hiiten,  allenthalben  den  pragnanten  Gebrauch  der 
Formel  vorauszusetzen,  vgl.  die  vortrefflicben  Ausfiihrung  von  Lyder  Brun 
Symbolae  Arctoae  I  (1922),  19  ff.  12  Es  lesen  i)  xat;  £;cta-u|x:ai5  auxoO  SABC 
bo  sa  Orig  Method,  resurr.  I  59,  6,  pesch,  vg  Amb  August,  2)  auxf;  DG 
TertuU.  res.  cam  47  Pel.  ̂ )  aox"^  ev  xai?  en;t^u{iLais  aOxou  KLP  Chrys  Ps. 
Basilius  bapt.  II  1,  2  :  aOxrj  ev  xa:;  eTitO-ufxtat;;  odixf^c,  Th  Ps.  Basilius  bapt. 
12,  17.  Urtext  ist  1,  alte  Variante  2,  Kombination  beider  3.  13  OTiXa  hat 

Pis  hier  wohl  auch  =  'Waffen'  (nicht  'Werkzeuge')  gemeint,  weil  er  es  in 
gleichem  Zusammenhang  II  Cor  10  4  6  7  Rm  13  12  deutlich  =  'Waffen'  an- 
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dern  stellt    euch  in  den  Dienst  Gottes  als  aus  dem  Tode    zum  Leben 

erstandene  und  cure  Glieder  als  Waffen  der  Gerechtigkeit  in  Gottes 

H  Dienst.  Denn  die  Sunde  wird  fiber  euch  nicht  mehr   herrschen,    denn 

ihr  steht  nicht  (mehr)  unter  dem  Gesetz,  sondern  unter  der  Gnade. 

lo  Und  was  folgt  daraus?    (Etwa)    »laBt    uns    sundigen,   weii    wir    nicht 
unter  dem  Gesetz    stehen,    sondern  unter  der  Gnade «  ?    Nimmermehr ! 

16  Ihr  wiBt  doch,  wenn  ihr  euch  bei  jemanden  in  den  Dienst  begebt  als 
Sklaven,  um  ihm  zu  gehorchen,  dann  seid  ihr  (ausschlieBlich)  Sklaven 

dessen,  dem  ihr  gehorcht,  (also)  entweder  der  Sunde  (und  das  fuhrl) 
zum    Tode,    oder    des  Gehorsams  (und  das    fiihrt)    zur   Gerechtigkeit. 

17  Aber  Gott  sei  Dank,  ihr  w  a  r  e  t  Sklaven  der  Sunde  und  habt  von 

Herzen  den  Gehorsam  gegen  die  Lehrform  angenommen,  der  ihr  uber- 

18  geben  wurdet,  und  seid,  befreit  von  der  Sunde,  Sklaven  der  Gerechtig- 
19  keit  geworden  —  ich  brauche  ein  menschliches  Bild  um  eurer  fleisch- 

lichen  Schwache  willen.  (Ich  meine) :  wie  ihr  eure  Glieder  als  Sklaven 

in  den  Dienst  der  Unreinheit  und  Gesetzlosigkeit  stelltet,  um  gesetzlos 

zu  werden,   so  stellt  jetzt   eure  Glieder  als  Sklaven  in  den  Dienst  der 

20  Gerechtigkeit,    um  heilig  zu  werden.    Denn  als  ihr  Sklaven  der  Sunde 

21  wart,  da  wart  ihr  der  Gerechtigkeit  gegenfiber  frei :  und  welche  Frucht 
hattet   ihr   da?    (Dinge)  deren  ihr    euch  jetzt   schamt,   denn  das  Ende 

22  davon  ist  der  Tod.  Jetzt  aber,  da  ihr  befreit  seid  von  der  Sunde  und 
zu  Sklaven  Gottes  gemacht,  habt  ihr  eure  Frucht  (,die)   zur  Heiligkeit 

23  (fuhrt),  und  als  Ende  ewiges  Leben.  Denn  der  Sold  der  Sunde  ist 
der  Tod,    das  Gnadengeschenk  Gottes    aber    ist    das    ewige  Leben   in 

"^  Christus  Jesus    unserm  Herrn.    Ihr  wiBt   doch,  Brfider  —  ich  rede  ja 

wendet.  14  xupteuaet,  das  Futurum,  formell  doch  Ausdruck  der  dogmatischen 
Gewifiheit,  weil  der  vorangehende  Imperativ  begriindet  werden  soil.  Ihr  seid 
ja  nicht  mehr  unter  der  Herrschaft  des  Gesetzes,  wo  allein  die  Siinde  ihr 
Wesen  hat  (vgl.  4  is  !).  Wo  das  Gesetz  nicht  mehr  ist,  da  ist  auch  keine  Siinde 
mehr  (5  is).  Aber  in  demselben  Moment,  in  dem  er  die  Formel  der  christlichen 
Freiheit  ausspricht,  durchzuckt  ihn  auch  schon  wieder  die  Erkenntnis  ihrer 
Mifiverstandlickeit,  und  v.  15  nimmt  in  andrer  Wendung  v.  1  wieder  auf: 

*wenn  das  Gesetz  und  mit  ihm  die  Siinde  beseitigt  ist,  dann  konnen  wir 
ja  wohl  tun  was  wir  woUen  ?'  16  f.  Der  Nachdruck  liegt  auf  dem  Entweder- 
Oder :  ihr  k(5nnt  nicht  zweien  Herren  dienen  !  uTiaxof];  hier  stilistisch  wenig 
glUckhcher  (wegen  des  vorhergehenden  OnaxoTjv)  Gegensatz  zu  ajiaptta,  deren 

Wesen  ja  wUngehorsam"  gegen  Gott  ist.  Aber  der  Ausdruck  ist  absichtlich 
gewUhlt :  auch  im  Reich  der  Gnade  kommt  es  auf  unaxorj  an  (In)  und  es  gilt, 
in  tadellosem  Wandel  nach  otxatoouvrj  (von  der  auch  in  diesera  Sinne  nicht 
bloG  im  Bereich  des  v6(io<;  die  Rede  ist)  zu  streben.  17  konstr.  X(p  xunq) 

Tf);  JtSaX"^;,  ti^  6v  TcapeSo^rjic.  Der  singuliire  Ausdruck  xuno?  St5axfj;  meint 
nicht  „da8  Christentum  in  paulinischer  Ausprligung"  (so  Weifi),  zu  dera  etwa 
Ton  SchUlem  des  Apostels  die  ROmer  bekehrt  wUren  —  dann  hatte  Pis  alle 

diese  Kapitel  nicht  zu  schreiben  gebraucht  —  sondern  'das  Christentum'. 
Der  Ausdruck  ist  wohl  durch  einen  Gegensatz  veranlalit:  den  xuko^  einer 

jUdischen  o:boiyJi  des  Gesetzes.  Wetstein  vergleicht  Jamblich  vita  Pythago- 
rae  16,  70  rcatScOocci);  6  tutcos   und  23  x&v  tutcov  xf^  5c5aaxaX{ac.  In  diese 
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Sphare  pafit  auch  das  7:apaS:56vat,  nur  ist  es  verwunderlich,  dafi  hier  die 
Romer  7iaps56^rjaav,  statt  dafi  der  tutio?  den  Romern  TiapeSo^rj:  Norden 
Agnostos  Theos  270  ff.  19  dv^pwTicvov  Xsya)  s.  zu  3  s :  ich  nehme  das  Bild 
SouXoOa^ai  x^  5ixaioa6vQ  aus  dem  Menschenleben,  obwohl  vom  richtigen 

Standpunkt  aus  betrachtet  von  einer  „Sklaverei"  unter  der  Herrschaft  der 
Stxacoauvyj  keine  Rede  sein  kann,  well  dies  gerade  die  wahre  Freiheit  ist, 
vgl.  8 15.  21  II  Cor  3  17  Gal  5  i.  is.  Aehnlich  sagt  Methodius  de  resurr.  II 

18,  11  acpexov  {lev  xaE  eXeud-epov  ̂ avaiou  yevcixevov  xai  aiiapTcaj,  SoOXov  5^ 

Tzcd  uKT^xoov  a^avaat'as  vgl.  Plato  Leg.  IX  875c.  Die  dad-eveta  Tf]5  aapxoi 
ist  'die  Erkenntnisschwache  der  Leser,  die  auch  die  neue  Freiheit  sich  nur 

nach  Analogic  eines  Dienstverhaltnisses  vorstellen  konnen'  (Lipsius):  genaue 
Parallele  I  Cor  3 1.  etg  ttjv  dvontav  fehlt  in  B,  pesch  Ephr  arm,  Tertull. 
pudic.  17,  9  in  zwei  alten  Ausgaben :  mit  Unrecht,  wie  der  Satzparallelismus 
(etg  dycaajxov)  zeigt.  Es  ist  eine  alte  Korrektur,  die  das  doppelte  dvo|ita 
beseitigen  wollte  und  sich  in  so  lehrreich  sporadischer  Bezeugung  erhalten 

hat.  Adamantius  dial.  p.  124  vdSande  liest  ooOXa  x^  dStxi'a  xa:  x^  dxaO-apata 
ecg  dvo|xtav:  da  sehen  wir  dieselbe  Tendenz  in  anderer  Weise  t&tig.  Was 
er  unter  dytaaiio?  versteht,  sagt  Pis  I  Thess  4  s  flf .  Das  Wort  kommt  aufier 
bei  Pis  und  denen  die  ihn  kennen  (I  Tim  2  i5  I  Petr  1  2  Hebr  12  14  I  Clem. 

30 1  35  2)  nur  in  der  LXX  vor.  dyt'aaixa  Hermas  Vis.  Ill  2 1  und  Pariser 
Zauberpapyrus  (Wessely)  in  Denkschr.  d.  Wiener  Akad.  phil.  hist.  Kl.  36 
S.  58,522  =:  Dieterich  Mithrasliturgie  S.  4  23.  Von  v.  6—23  ist  ein  einheit- 
licher  Gedankenfortschritt  nicht  zu  ersehen :  dem  Apostel  fliefien  die  Worte 
nicht  glatt  wie  Honig  von  der  Lippe,  er  ringt  vor  unsern  Augen  mit  dem 
Ausdruck,  braucht  immer  neue  Wendungen  und  Bilder,  um  zu  zeigen,  wie 
trotz  der  Beseitigung  des  Gesetzes  und  der  Aufrichtung  des  Glaubens  als 
des  alleinigen  Heilsprinzipes  das  sittliche  Handeln  kein  dScd(fopov,  sondern 
die  notwendige,  selbstverstandliche  Bezeugung  des  neuen  Christenstandes  ist. 
Aber,  und  das  ist  das  Thema  von  c.  7  1—4,  mit  dieser  christlichen  Sittlich- 
keit  hat  das  Gesetz  iiberhaupt  nichts  zu  tun.  Das  upwxov  '^euboQ  der  Gegner 
ist,  dafi  sie  mosaisches  Gesetz  und  Sittlichkeit  gleicbsetzen.  Es  hatte  ftir 
Pis  nahegelegen,  zumal  ja  der  Streit  sich  besonders  um  die  Beschneidung 
drehte,  die  Ritualgebote  allein  fiir  beseitigt  zu  erklaren  —  so  hat  es  im 
wesentlichen  die  spatere  Kirche  gemacht  —  und  das  hatte  ihm  den  Kampf 
erleichtert.  Aber  Pis  ist  kein  Mann  der  Halbheiten:  er  hat  die  in  ihm  er- 
standene  neue  Religion  in  ihren  tiefsten  Wurzeln  erfafit  und  steht  darum 
unverriickbar  auf  dem  antinomistischen  Standpunkt :  wo  das  Leben  im  Geist 
sich  regt,  da  hat  keinerlei  Gebot  mehr  eine  Statte.  Wem  Gott  sein  7i;veu{ia 
gegeben  hat,  an  den  tritt  er  nie  mehr  von  aufien  mit  den  kasuistischen 
Forderungen  des  Gesetzes  heran.  Wer  im  Geist  wandelt,  tut  von  selbst,  was 
Gottes  Gebot  heischen  wUrde,  weil  ihm  der  Geist  den  Weg  weist:  Christ- 
liche  Sittlichkeit  ist  eine  freiwillige  Selbstverstandlichkeit.  So  kann  —  eben 
in  ganz  anderem  Sinne,  wie  bei  den  Juden  —  von  xiQpyjats  lvxoXo>v  ̂ eoO 
beim  Christen  geredet  werden  (I  Cor  7  19  s.  zu  d.  St.).  VII  Dafi  v.  1  nicht 
urspriinglich  als  Einfuhrung  des  Beispiels  v.  2—8  gedacht  sein  kann,  ergibt 
sich  jedem  nachdenkenden  Leser,  der  die  Parallelen  zieht:  der  unter  dem 

vojjios  stehende  dvO-pwuoi;  von  v.  1  ware  ja  die  uKavSpo^  yuvi^,  aber  es  stirbt 
ja  eben  nicht  sie,  sondern  der  den  v6{io;  besitzende  dvi^p!  Als  Fortsetzung 
mag  Paulus  vielleicht  zuerst  nur  gedacht  haben:  'nun  seid  ihr  aber  in  der 
Taufe  gestorben,  also  hat  das  Gesetz  keine  Macht  mehr  tiber  euch'  d.  h.  so 
wie  es  v.  4  auch  tatsachlich  weitergeht.  Nachher  erschien  ihm  das  Beispiel 

der  zweiten  Ehe  treftender,  weil  darin  auch  der  BegrifF  des  yevsaS-a:  Ixepco 
erlautert  wurde :  die  Anwendung  des  zweiten  Bildes  miifite  namlich  lauten : 
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zu  Leuten  die  das  Gesetz  kennen  —  daB  das  Gesetz  fiber  den  Menschen 

2  (iiur)  so  lange  Herr  ist,  als  er  lebt.  Namlich:  die  verheiratete  Frau 

ist  an  ihren  Mann  (nur)  fur  seine  Lebenszeit  durchs  Gesetz  gebunden: 
falls  aber  der  Mann    stirbt,    ist  sie  von  dem  Gesetz    des  Mannes    frei 

3  geworden.  Also  wird  sie  (nur)  bei  Lebzeiten  ihres  Mannes  als  Ehe- 
brecherin  bezeichnet  Werden,  wenn  sie  sich  einem  anderen  Manne  zu 

eigen  gibt.  Falls  ihr  Mann  aber  stirbt,  ist  sie  vom  Gesetz  frei,  so  daB 
sie  keine  Ehebrecherin  ist,  wenn    sie    sich  einem  anderen  Manne    zu 

4  eigen  gibt.  Demnach,  meine  Bruder,  seid  auch  ihr  dem  Gesetz  getotet 

worden  durch  den  Leib  Christi,  so  daB  ihr  (nunmehr)  einem  andern, 
dem  von  den  Toten  auferweckten,  zu  eigen  geworden  seid,  damit  wir 

o  Golt  Frucht  tragen.  Denn  solange  wir  im  Fleische  waren,  wirkten  die 

sundigen  Leidenschaften,  die  durch  das  Gesetz  (geweckt  waren),  in  un- 
6  sern  Gliedern  darauf  hin,  daB  wir  dem  Tode  Frucht  trugen.  Jetzt  aber 

sind  wir  frei  geworden  vom  Gesetz,  gestorben  dem  (Gesetz),  durch  das 

wir  gefesselt  waren,  so  daB  wir  (nun)  dienen  im  neuen  Geist  und  nicht 
im  alten  Buchstaben. 

7  Wie  denn  nun?  ist  (etwa  gar)  das  Gesetz  (selbst)  Sunde?  Nimmer- 
mehr,  sondern  (ich  meine  es  so) :  die  Sunde  hatte  ich  nicht  kennen 

gelernt,  wenn  nicht  durch  das  Gesetz ;  namlich  (die  Sunde  habe  ich 

kennengelernt  durch  die  Begierde  und)  die  Begierde  hatte  ich  nicht 

erfahren,  wenn  nicht  das  Gesetz  gesagt  hatte  »Du  sollst  nicht  begehren«. 

8  Die  Sunde  aber  erhielt  (ihrerseits)  den  AnstoB  durch  das  Gebot  und 
wirkte  (nun)  in  mir  jedwede  Begierde.  Wo  namlich  kein  Gesetz  ist,  da 

9  ist  die  Sunde  tot:  ich  aber  war  lebendig  einst,  als  kein  Gesetz  da  war. 

10  Da  kam  aber   das  Gebot,    die  Sunde    lebte  auf  —  und  ich    starb.    So 

Das  Gesetz  ist  nun  gestorben,  so  daB  ihr  fortan  Christus  angehoren  konnt.' 
Aber  Pis  hielt  beide  Bildreihen  nicht  auseinander,  sondern  schob  sie  zu- 
samraen,  unbekUmmert  darum,  dafi  eins  das  andere  storte.  Dieses  Ineinander 
verursacht  auch  in  der  Anwendung  v.  4  ff.  Unklarheiten  vgl.  zu  11  le  13  12 
I  Cor  3  10  ff.  9  24  12  16  if.  Gal  3  15  ff.  4  6.  Zum  Gedanken  von  v.  1  vgl.  zu  67* 

Lagrange  will  von  einer  Einzeldeutung  absehen  und  nur  'das  Ende  der  Bin- 
dung  ans  Gesetz'  als  tertium  coraparationis  fassen:  aber  das  beseitigt  den 
Widerspruch  zwischen  v.  1  und  v,  2— h  auch  nicht.  In  ycvwaxouaiv  v6{iov  wird 
man  ohne  Not  vc[xo<;  nicht  anders  wie  sonst  bei  Pis  verstehen,  d.  h.  „rao- 
saisches  Gesetz" :  also  nicht  „ich  rede  zu  Gesetzeskundigen"  unter  Berufung 
auf  die  juristiscbe  Bildung  der  durch  ihre  Justiz  weltberUhmten  Rbraer 
(BWeifi,  JUlicher,  Lagrange).  Dafi  Pis  bei  Heidenchristen  Kenntnis  des  AT 
voraussetzen  darf,  ist  selbstverstUndlich,  es  wurde  doch  im  Missionsunter- 
richt  und  im  Gottesdienst  vorgetragen;  wie  intensiv  sie  freilich  war,  ist  eine 
andere  Frage,  die  aber  hier  aufi^r  Betracht  bleiben  kann.  Auch  wir  sagen  oft 

^bekanntlich'^  im  Sinne  von  „ihr  wifit's  zwar  nicht,  aber  mlifitet  es  eigent- 
lich  wissen**:  es  ist  eine  httfliche  Pttdagogik.  2  UTiavSpo^  „verheiratet"  geliiufig 
hellenistisch.  Das  sonst  seltene  Wort  xaxapyeJv  gebraucht  Pis  rait  Vorliebe: 

die  Verbindung  mit  anb  nlosmachen  von**  findet  sich  nur  bei  ihra  hier,  7  e 
und  Gal  5  4  (Origenes  in  Joh.  82.  843  ist  anders).  6  v6|xoc  xoO  avopc;  Uber- 
^etzt  BWeifi  'Gesetz,  durch  welches  sie  an  den  Mann  gebunden  ist',  fafit 
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den  Ausdruck  also  als  Verkurzung  (=  6  v6{xo;  6  nzpl  toO  avopo;),  die  aus 

dem  Vorhergehenden  zu  interpretieren  ist,  ebenso  Schafer:  wohl  richtig. 

Oder:  als  „Gesetz  des  Mannes"  bezeichnet,  well  es  in  den  antiken  Ehen  ja 
im   Grande    nur   Rechte    des   Mannes   iiber  die  Frau    gab    (Jiilicher,  Kuhl). 

4  5'.a  too  aa)[xaxos  xoO  Xp.  weil  der  Leib  Christi  der  Forderung  des  Gesetzes 

stellvertretend  zum  Opfer  gebracht  wurde  (6  lo),  und  dieser  Tod  auf  euch 

bei  der  Taufe  ubertragen  worden  ist.  Piir  paulinischen  Stil  beachtenswert 

der  Uebergang  in  die  nachste  Person.  Wahrend  v.  i— 4  nur  den  Nachweis 
der  Ungultigkeit  des  Gesetzes  fiir  den  Christen  lieferten,  kehrt  das  letzte 

Glied  I'va  xapTiocp.  xw  •S-ew  wieder  zu  der  mit  c.  6  verlassenen  ethischen 
Frage  zuriick,  die  nun  damit  verkniipft  wird.  Das  fiihrt  zu  dem  neuen  Para- 
doxon:  die  Zeit  des  Gesetzes,  welche  hinter  uns  liegt,  ist  ihrera  Wesen  nach 

die  Zeit  der  Siinde,  die  eben  mit  dem  Gesetz  in  ursachlichem  Zusamraen- 

hang  steht;  die  neue  Periode  der  Gesetzesfreiheit  ist  die  der  Gerechtigkeit. 

5  oxE  :^|jiev  ev  x-^  aapxt  hier  im  pragnanten  Sinne  =  als  das  Fleisch  noch 
die  Oberhand  hatte :  ev  aapxc  ist  auch  der  Christ  Pis  noch  II  Cor  10  s 
Phil  1 22.  24,  aber  da  natiirlich  nur  aulierlich,  a  parte  potiore  ist  er  ev  Trveu- 
liOLXi.  Der  Plural  ac  ajxapxiai  bezeichnet  die  einzelnen  TatsUnden  (Rm  4  7 
und  1127  nach  LXX,  ferner  I  Cor  15  8.17  Gal  l4  I  Thess  2  le  Col  1  u), 

also    'die   in   Siinden   zutage  tretenden  Leidenschaften'  ==  'die  sUndigen  L.' 
6  drtoO-avovxe;  erganze  xouxq)  (namlich  v6|Jiq)):  die  sehr  harte  Auslassung 
dieses  Beziehungswortes  hat  bei  den  meisten  Lateinern  DG  vg-Hss.  Ambst 
Pel  Hieron.  August,  (nicht  TertuU.  monog.  13)  die  Aenderung  von  dicoO-a- 
vovxes  in  xoO  •B-avdxou  nach  8  2  verursacht.  Origenes  lat.  7,  39  Lo.  bemerkt 

sclo  et  ill  aliis  exemplaribus  scriptiim  'a  lege  mortis,  in  qua  delinebamur' , 
sed  hoc^  id  est  'mortui'  et  verius  est  et  rectius.  Man  kann  ev  w  auch  als 
Neutrum  fassen:  'abgestorben  allem,  was  uns  gefangen  hielt'.  So  Lagrange. 
xot.zziyo\i.t'^oL  s.  zu  1  is.  SouXeuetv  verweist  auf  das  Bild  von  6  le  if.  ev  xai- 
v6x7]X'.  usvv.  wirkungsvoUe  Pragnanz  des  Ausdruckes  statt  „wir  dienen  nicht 
dem  veralteten  Buchstaben,  sondern  leben  in  einem  neuen  Geiste".  ev  pafit 
genau  genommen  nur  zum  ersten  Gliede  =  ev  xatvco  Tiveufiax:,  ein  oouXeuetv 
ev  YpdjAixaxc  ist  nur  als  rhetorische  Nachbildung  der  Geistformel  zu  verstehen. 
7  Pis  hat  V.  5  das  Gesetz  in  ursachlichen  Zusammenhang  mit  der  Siinde 

gebracht,  er  hat  eben  v.  4.0  gesagt  'gestorben  dem  Gesetz'  wie  vorher  611. 
18.22  'gestorben  der  Siinde':  da  ist  fiir  den  Leser  die  Schlul3folgerung  nahe- 
liegehd,  dafi  Gesetz  =  SUnde  sei.  Antwort:  Das  Gesetz  ist  nicht  Siinde, 
aber  es  wirkt  Siinde.  Das  folgende  fiihrt  diesen  5  20— 21  bereits  angeschla- 
genen  Gedanken  weiter  aus.  Es  wird  der  psychologische  Prozefi  der  Ent- 
stehung   der  Einzelsiinde   im  Menschen  geschildert.   xe  y^p  wie  II  Cor  10  8. 

8  dcpopfxTjV  Xa(Ji§dve'.v  —  „einen  Anstofi  bekommen"  wie  Polybius  III  7  5  'der 
Historiker  mufi  wissen  5td  xt  xal  iio^ev  exaaxa  xwv  TipayjiaxtDV  xd;  dcpopjid^ 

erXyjcpev',  III  32  7  '{>e(i)poO[xev  xbv  'Avxtox^xov  7i6Xe|j.GV  ex  xoO  OtXcTC7::xoO  xd^ 
dcpop[i.d;  eilXyjcpota'.  Schritt  fiir  Schritt  entwickelt  der  Apostel  die  Reihen- 
folge:  Siinde  (als  personifizierte  Macht)  —  Gesetz  —  Begierde  —  (Tatsiinde) 
—  Tod.  —  Hinter  eravJ-ufxiav  beginnt  eine  neue  Periode,  also  Punkt:  dafiir 
hinter  vexpd  Kolon:  zum  Gedanken  vgl.  4  is  614.   Fiir  das  Verstandnis  von 
9  ff.  bildet  den  Ausgangspunkt  e^iov,  das  in  pragnantem  Gegensatz  zu  vexpd 
V.  8  und  dT:£v>avov  v.  10  steht.  Pis  kann  nicht  —  und  nun  voUends  in  diesem 
Zusammenhang  —  von  sich  aus  sagen,  er  habe  vor  seiner  Bekehrung  (jzoxt) 
„gelebt"  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes,  zudem  war  er,  selbst  im  Stande 
der  kindlichen  Unschuld,  nie  X^P'S  v6[Jiou.  Fafit  man  die  Stelle  als  schema- 
tische  Darstellung  des  psychologischen  Prozesses  —  gleichgiiltig  ob  des  Pis 
Oder  des  Menschen  iiberhaupt  (so  Origenes  Catene  174)  —  so  kommt  wohl 
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erwies  sich  mir  (gerade)   das  Gebot   (das  doch  versprach)   zum  Leben 

u  (zu  fuhren),  als  (ein  Mittel)  zum  Tode,  denn  die  Sunde  erhielt  den  An- 
stoC  durch  das  Gebot  und  tauschte  mich  und  totete   mich  durch  das- 

12  selbe.    Also :    das  Gesetz   (an  sich)   ist   heilig  und  (ebenso)    das    Gebot 
heilig,  gerecht  und  gut. 

j3  Demnach  ist    denn  wohl  das  Gute   fur   mich  (Ursache  zum)  Tod 
geworden  ?  Nimmermehr,  sondern  (das  war)  die  Sunde,  die,  um  als 
solche  offenbar  zu  werden,  durch  Vermittlung  des  Guten  mir  den  Tod 

wirkte,    damit  die  Sunde  uber   alle  MaBen    sundig    wurde,  und  zwar, 

das  X^P^'i  vojiou,  aber  nicht  das  It^wv  zu  seinem  Rechte :  Weifi  tragt  dieser 
Sachlage  Rechnung,  indem  er  den  pragnanten  Sinn  von  Iv^wv  leugnet.  Halt 
man  aber,  wie  es  der  Wortlaut  gebieterisch  fordert,  daran  fest,  so  ist  das 
einst  lebende,  dann  durch  die  Siinde  gestorbene  Ich  die  Menschheit  in  Adam, 
noxk.  ist  die  Zeit  der  paradiesischen  Unschuld  und  die  i^ioXri  eis  ̂ w/jv  ist 
Gen  2 16. 17  3  3  (so  Theodor  Catene  175).  Wenn  etwas  tot  war  (v.  s)  und 
dann  lebendig  wird,  so  redet  man  im  Griechischen  von  ava^ioOv,  Aorist 
dvepcwv  oder  dve^iwaa,  dvel^rjaa.  Vgl.  WBauer  zu  Joh  9  84  Exc.  im  Anfang. 

Die  Vexierfrage,  ob  die  „tote"  Siinde  von  v.  a  schon  einmal  vorher  lebendig 
gewesen  sei  (Severian  Catene  174  4),  hat  Pis  nicht  aufgeworfen:  die  Kom- 
mentare  behandeln  sie  ausfiihrlich  vgl.  Weifi  z.  St.  11  lehrt  deutlicher  noch 

als  V.  8,  dafi  5'.a  t>5s  IvxoXfis  zu  dcpop|i7]v  XapoOaa  gehort:  die  Siinde  betriigt 

doch  nicht  durch  das  Gebot  (gegen  Lipsius,  Weifi),  und  das  zweite  5i'  auT:^^ 
ware  unnotig  und  stilistisch  unertraglich,  wenn  S:d  xfn  evioXfJc  zu  e^TjTid- 
TT/aev  gehorte.  Wohl  aber  wird  der  Mensch  auf  Grund  der  in  dem  Gebot 
enthaltenen  Drohung  getotet.  Vor  allem  tritt  der  Gedanke,  auf  den  es  Pis 
ankommt,  nur  so  mit  voller  Deutlichkeit  heraus:  die  Siinde  gewinnt  ihre 
Kraft  durch  das  Gebot.  13  An  den  Folgen  der  Siinde  zeigt  sich  ihre  Qualitat 

als  „widergottliche  bose"  (Pis  sagt  „siindige"  und  schafft  so  eine  scheinbare 
Tautologie,  die  das  Verstandnis  erschwert):  diese  Folgen  konnten  aber  nicht 
erscheinen,  wenn  die  Siinde  keine  Gelegenheit  zur  Wirksamkeit  hatte:  die 
liefert  ihr  das  an  sich  gute  Gesetz,  es  bildet  nur  den  unfreiwilligen  Ver- 
mittler  zum  SUndigen,  die  Ursache  fiir  unser  Siindigen  liegt  darin,  dafi 
unser  Fleisch  der  Macht  der  Siinde  unterworfen  ist.  Den  Beweis,  dafi  die 
Siinde  eine  selbstandig  wirkende  kosmische  Macht,  nicht  etwa  nur  eine 

Eigenschaft  des  Menschen  oder  dgl.  ist,  liefert  y.  14 — 25.  Der  Mensch  be- 
steht  aus  zwei  Teilen,  dem  eau)  dvO-pwrco;  (v.  22),  dem  denkenden  und 
wollenden  Subjekt,  das  v.  as.  as  auch  als  voO^  bezeichnet  wird,  und  dem 

l$(i)  dvd-pwTco;  (vgl.  II  Cor  4  le),  der  aap^,  welche  durch  eine  in  ihr  herr- 
schende  Naturmacht,  die  dfiapTta,  nach  ihrem  widergottlichen  Willen  gelenkt 
wird  (7  17).  In  dem  Konflikt,  welcher  zwischen  dem  an  sich  fiir  die  gott- 

lichen  Gebote  empfUnglichen  'Ich'  (v.  aa)  und  der  von  der  SUnde  beherrschten 
odp^  ausbricht,  behillt  beim  Nichtchristen  stets  diese  den  Sieg,  derart,  dafi 
man  den  unwiedergeborenen  Menschen  schlechthin  als  oapxivo;  bezeichnen 
kann  (v.  14  vgl.  8  b).  Pis  hat  diese  Lehre  von  der  Entstehung  der  Siinde 
nicht  im  einzelnen  mit  der  Adamtheorie  (5  12— u)  verkniipft;  nur  I  Cor  1545 
findet  sich  ein  Ansatz  dazu:  die  kirchliche  ErbsUndenlehre  hat  es  in  hcichst 

geschickter  Weise  getan.  Bousset  Kyrios  ̂   128,  Jesus  d.  Herr  71  f.  betont 
mit  Recht,  dafi  Pis  bei  dieser  psychologischen  Betrachtungsweise  dem  inneren 
Leben  dei  natUrlichen  Menschen  eine  hUhere  Fiihigkeit  zutruue,  niimlich  am 
Qeietz  Qottes   Freude   zu   haben,    wUhrend  er  sonst  das  nuturhafte  Wesen 
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des  Menschen  als  radikal  bose  ansehe.  Aber  ganz  singular  ist  das  doch  nicht: 
2 14  ff.  geht  der  Apostel  ahnliche  Wege,  d.  h.  uberall  da,  wo  er  sich  der 
philosophisch  beeinflufiten  Psychologie  nahert. 

Das  Fleisch  und  die  S^nde.  Die  Ansicht,  dafi  die  sflndigen  Handlungen 

des  Menschen  von  einem  in  ihm  wirkenden  „b5sen  Trieb"  herruhren,  findet  sich 
auch  in  der  zeitgenSssischen  judischen  Theologie  (Sirach  15 u  2I11IV  Esra  320—22. 
36  7  92  853  Rabbinisches  bei  Foot  Moore  Judaism  I,  479  ff.)>  iremd  ist  ihr  aber  die 
hier  entscheidende  Vorstellung,  dafi  dieser  Trieb  mit  dem  Fleisch  in  Verbindung 

stehe  (s.  Bousset  Judentum  »404  if.  Foot  Moore  Jud.  485).  Clemen  Rel.-gesch.  Er- 
klarung  "  133  verweist  auf  Sir  23  w  Apoc.  Mosis  25  IV  Mace  7  is,  doch  sind  die  Stellen 
wenig  ausgiebig.  Sie  findet  sich  dagegen  in  klarster  Auspragung  bei  Philo,  fiir  den 
sie  das  Fundament  der  Ethik  bildet  und  der  haufig  auf  sie  zu  sprechen  kommt. 

De  Gigantibus  29  ff.  (p.  266  f .)  atTtov  8e  tyjs  dventonrjjioouviQg  \ii'(t.axo'i  i}  oapg  xal  yj  jcpdj 

oapxa  olxefcaaig.  xal  abzbz  (Moses)  81  djioXoyet  <pdoxu)v  ,8ia  to  efvai  auxouj  odpxac"  jirj 
8uvaa9-ai  t6  S'sIov  nvet5|ia  xa-rajietvat  (Gen  63)  .  .  .  Ou8ev  oOxto^  Siin68iov  npog  a'j§ir]oiv 
aux^C  (sc.  oocptag)  &z  rj  oapxt&v  cpuoig.  aOtYj  ydp  xaO'diiep  Ttg  d-e|ieXtos  dyvoiac  xal  djia^-ias 
Tipwxos  xal  \i.i-(i<3xoz  uno^dpXTjxai,  (p  icov  sipTjiisvtov  IxaoTOV  SnoixoSoneltat  •  tjiuj^al  ji^v  y*P 
doapxoi  xal  do(i)|iaTOt  iv  x(p  xofli  Tcavxig  S-edxp(p  SiTjiiepsuouoai  S-eaiidxcDv  xal  dxouoiidxcov 
d'slcov,  a)v  dnXiijoxos  aOxdg  eioeXy/Xu9-ev  Spooc,  |Jiii88v6c  xcoXootepYoOvxos  dnoXatiouotv.  8oat  8s 
xov  aapxwv  cydpxov  dx9*ocpopot5oi,  papi>v6|i6vat  xal  ntel^dnevai  dvco  |i8v  pXinsiv  elj  xdj  oupavtouc 

TceptoSouc  d8i)vaxo0ai,  xdxco  6s  IXxuoO-sIoai  xov  aux^va  piaCioj  81x117  xexpa7t68(j)v  y'^  i^poasp- 
pl^tovxat.  Ebenda  14  (p.  264  M.)  die  4'"X*^  '^'^^  dvod-cuc  cptXooocpTjodvxiov  ig  dpx^jC  dxpt 
xeXoug,  jisXexwoai  x6v  jxexa  ocu[j.dxcov  dnoS-viQOxstv  piov,  tva  x^g  downdxoo  xal  dcp9-dpxou  ixapi  x(p 
dYEVKjxq)  xal  dcpQ-dpxq)  ?^(Df)5  fisxaXdxwotv.  Legum  allegor.  1 108  (p.  65  M)  verweist  er  in  diesem 
Sinne  auf  Heraklits  Wort  „!^(T)ii.ev  x6v  Sxeiveov  d-dvaxov,  xeS-vj^xajisv  ik  x6v  ixeivcav  p'.ov" 
(bs  vOv  |JL6v,  6xs  !^w|isv  xsO-vrjxulag  zr,z  4"^X^C  't*'  'i'C  ̂ '^  OT/|iaxt  xcp  acojiaxi  ivxexujipeujisvijc, 
el  86  dnod'dvotjjiev  x'^?  ̂ ox^/C  ̂ wot)?  x6v  l8iov  piov  usw.  De  migratione  Abrahami  9  (p.  437 
M) ;  man  mufi  fliehen  das  8sa{i(t>x'>^piov,  x6  a(b\i%,  xal  xd;  tbansp  eipxxoqpuXaxa^  :^8ovd;  xoi 
iTcia-ujilag  auxoiJ,  Legum  allegoriae  III  42  (p.  95  M)  o-i  yip  iaxi  xaxoixo'jvxa  Sv  ou)|iaxt 

xal  xtp  xvrjxt})  yi'isi  8uvax6v  d-eqi  ouYY8''^<'9-at  (vergl.  Sap.  Sal.  9  u  f .).  De  agricultura  25 
(p.  304  M)  redet  von  der  Y^topYta  <^oxiy.yi,  ri  onelpouoa  xal  cpuxsuouoa  xd^  dpexdj  xapnov 

dpireexat  x6v  8u8a£nova  piov  drt'  auxwv  im  Gegensatz  zu  den  SpYaod|isvot  8fe  xal  p.83-0- 
Ssuovxec  xd  cplXa  x^  oapxt  (vgl.  Gal  6  a).  Vgl.  Zeller,  Philosophie  der  Griechen  III  2  * 
S.  447  ff.  Diese  anthropologische  Grundlage  der  Ethik  stammt  bei  Philo  aus  der 

platonischen  Schule:  sie  ist  aber  auch  sonst  allenthalben  anzutreffen,  wo  ein  kos- 
mologischer  Dualismus  konsequent  entwickelt  wird.  In  der  griechischen  Philosophie 

hat  sie  seit  den  Tagen  des  Pythagoras  Heimatsrecht  (Rohde  Psyche  II*  161  fif.)., 
Plato  ist  ihr  fur  die  Folgezeit  bedeutungsvoller  Vorkampfer  gewesen  (ebenda 

S  269  ff.  vgl.  Knopf  zu  Did.  1 4) ;  auch  Poseidonius  hat  den  Gegensatz  Leib— Seele  = 
BOse— Gut  betont  s.  HoU  Ges.  Aufs.  2,  259.  Sie  begegnet  aber  auch  in  der  Mystik 
der  hermetischen  Schriften  Poimandres  I  19  (p.  334  Reitzenstein  6  8s  dYam^oac  ix 

TiXdvirjc  IpoDxog  x6  owjia,  o5xog  jievsi  iv  xqi  oxoxet  ixXavwfisvog  aloO-rjxt&s  ndoxwv  xd  xoO  d-a- 
vdxou.  Ueber  den  Gebrauch  des  Wortes  odpg  in  diesem  Zusammenhang  bei  den 
griechischen  Philosophen  hat  Zeller  Theol.  Jahrbiicher  XI  293  gehandelt.  Fragt  man 
nun,  woher  bei  Pis  diese  Anschauung  stamme,  dafi  das  Fleisch  Ursache  der  Siinde 
sei,  so  kann  man  natiirlich  auf  Stellen  der  Septuaginta  verweisen  wie  Gen  6  3. 12 
Js  406  66 16  Ps  50?  57*  u.  a.  m.,  an  denen  von  der  Verderbtheit  der  odpg  und  ihrem 
Gegensatz  zu  Gott  geredet  wird.  Aber  deutlich  ausgesprochen  wird  die  gesuchte 
These  nirgendwo.  Man  hat  nun  die  Wahl,  entweder  Pis  zum  selbstandigen  SchSpfer 
dieser  Lehre  auf  at.  Grundlage  zu  machen,  oder  den  Umstand  zu  beriicksichtigen, 
dafi  ein  Zeitgenosse  des  Apostels,  der  gleichfalls  wie  er  hellenistischer  Jude  war, 
die  gleiche  schon  lange  existierende  Lehre  vertritt.  Halt  man  das  letztere  fiir 
methodisch  richtiger,  so  wird  man  sagen,  Pis  habe  sie  ebenso  wie  Philo  aus  der 
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u  wie  gesagt),  durch  Vermitlelung  des  Gebotes.  Wir  wissen  ja  doch,  daB 
das  Gesetz    geistig  ist:  ich  aber  bin  aus  Fleisch  und  somit    unler   die 

15  (Macht  der)  Sunde  verkauft.  Was  icb  (eigentlich)  vollbringe,   das  weiB 

ich  gar  nicht:  ich  tue  ja  nicht,  was  ich  will,    sondern  was  ich  basse, 
16  das  tue  ich.    Wenn  ich  aber    tue,  was  ich    (eigentlich)  nicht    will,    so 

stimmt  mein  (woUendes)  Ich  ja   dem  Gesetz    zu  (und  bezeugt),  daB  es 
17  gut  ist.  Dann  aber  vollbringt  ja  gar  nicht  mehr  mein  Ich  das  (was  ich 
IS  tue),  sondern  die  in  mir  wohnende  Sunde.  Denn  ich  weiB,  daB  in  mir 

—  das  heiBt  (genauer  gesagt)  in  meinem  Fleische  —  nichts  gutes  wohnt. 
Das  Wollen  des  Guten  kommt  bei  mir  alleidings  zustande,  aber  nicht 

ID  das  Vollbringen,  denn  nicht  das  Gute,  was  ich  will,  sondern  das  Schlechte, 
20  was  ich  nicht  will,  das  tue  ich.  Wenn  ich  aber  das  tue,  was  ich  nicht 

will,  dann  vollbringt  ja  gar  nicht  mehr  mein  Ich  das    (,was  ich    tue), 
21  sondern  die  in  mir  wohnende  Sunde.    Ich  finde  also  das  Gesetz,  daB, 
wahrend  ich  das  Gute  tun  will,  nur   das  Schlechte     zustande    kommt. 

22  Denn  ich  stimme  dem  Gesetz  mit  Freuden  zu  meinem  inneren  Menschen 

2'Jiiach,  aber  ich  erblicke  ein  anderes  Gesetz  in  meinen  Gliedern,  das  im 
Kriege  liegt  mit  dem  Gesetz  meiner  Vernunft  und  mich  fesselt  unter 

24  das  Gesetz  der  Siinde,  das  in  meinen  Gliedern  ist.  Ich  ungluckseliger 
2oMeDschI    Wer  wird  mich    erretten  aus  diesem  Todesleibe?    Dank    sei 

ihn  umgebenden  hellenistischen  AtmosphSre  entnommen.  Daii  er  den  Ausdruck  oapg 
bevorzugt,  wird  seinen  Grund  darin  haben,  dafi  er  sich  nach  Kraften  der  at.  Aus- 
drucksweise  bedient.  Pis  hat  seine  Theorie  nicht  aus  dem  AT  selbstandig  entwik- 
kelt,  sondern  sie  nur  darin  bestatigt  gefunden:  gerade  wie  es  Philo  an  der  zitierten 
Stelle  de  Gigantibus  29  tut,  Ein  weiterer  Beweis  dafur,  dafi  die  Stindenjehre  des 

Pis  nicht  aus  volkstumlich  judischen  Elementen  (Bousset  Relig  d.  Judent.  ■''331  if.) 
herausgearbeitet  ist,  liegt  darin,  dafi  er  den  ihm  sogar  als  'Versucher'  wohlbekannten 
Satanas  (I  Cor  7c,  II  Cor  2ii  Rm  16 20  1  Cor  56  II  Cor  11  u  I  Thess  2i&  II  Thess  29 
nicht  mit  der  Theorie  in  Verbindung  gebracht  hat.  Ein  Unterschied  in  der  anthro- 
POLOGiscHEN  Terminoloqie  ist  insofem  vorhanden,  als  Philo  die  Gegensatze  c);ox'>5 
und  o(7»|i.a  bevorzugt,  wenn  er  auch  fiir  '^oyri  gelegentlich  voO^,  TiveOixa,  fflr  o(T>|ji.a  adpg 
sagt  (Hatch  Essays  in  biblical  Greek  S.  109—130),  Pis  nennt  zwar  gleichfalls  den 
einen  Teil  nach  der  Substanz  odcpg  (s,  zu  8  11  ),  wtthrend  otoiia  seine  aufiere  Er- 
scheinungsform  bezeichnet  (es  gibt  auch  oionaxa  TcveoiiaTixd  I  Cor  15  u)  und  nur  Rm 
810.  1.1  II  CJor  5e.  8  fflr  o4pg  eintritt  (umgekehrt  II  Cor  4ii)-  Aber  fiir  den  hOheren 
Teil  des  Menschen  (wohlgemerkt  des  unwiedergeborenen !)  fehlt  ihm  ein  fester  Ter"- 
minas:  iyto  7 m—n.  is''— ai  (anders  v,  is"),  6  ioo)  dvO'pwnog  Taa  II  Cor  4i6,  voug  Rm 
7t8,  u  12  a  I  Cor  14  u.  16.  lo  Phil  4?  (vgl.  1  ao  vooOixsva  =  durch  den  voOg),  der,  inso^ 
fern  er  dem  Fleische  gehorcht,  d8dxi|ioc  voO;  1  as,  voOg  t^c  oapxdc  Col  2  is  heifit ;  eben- 
Bo  wird  vdijiitt  gebraucht  II  Cor  814  4  4  lis  Phil  4?  (V),  was  anderswo  nGedanke** 
heifit  II  Cor  2 11  10  ft,  Hesonders  beliebt  ist  bei  Pis  der  at.  Ausdruck  xap8Ca  fflr 
dM  Subjekt  des  Fdhlens,  Denkens  und  Wollens.  Auch  TivsOna  kommt  so  vereinzelt 
Tor  I  Cor  2ji:  Ofter  vom  Wiedergeborenen  s,  zu  811.  Ein  System  in  diese  von  Fall 
£n  Fall  wirklich  wechselnde  Ausdrucksweise  zu  bringen  wird  nie  gelingen,  und 
wer  iich  erinnert,  dafi  ein  Mann  wie  Philo,  der  doch  Pliilosoph  von  Fach  ist,  auch 
keifie  einbeitliche  Antliropologie  besitzt  (Zeller  III  2  *  S,  44(S  Reitzenstein  helleh. 
Mysterienrel.  '817  IT.),  wird  das  niclit  befremdiich  flnden.  Am  ehesten  lockt  dazu 
noeb  die  Bezeicbnung  (('uxV-  I"  ̂ ^-  ̂ imie  =  'Lebun'  wird  das  Wort  Rm  Us  I64 
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Phil  2  30  gebraucht,  zur  Umschreibung  nach  semitischem  Sprachgebrauch  Rm  2  9 

13  1  und  wohl  auch  II  Cor  1 23,  diese  Stellen  sind  also  zur  Begriffsbestimmung  un- 

brauchbar:  aber  als  technische  Benennung  der  'Seele'  als  des  besseren  Teiles  des 
Menschen  II  Cor  12 15  Phil  1 27  (=  7ivei3(i,a)  I  Thess  2  s  Col  823  =  Eph  6  6  und  be- 

sonders  I  Thess  5  23  (to  uveOiJia  xal  ■^  4'^X'']  ''•°'-  "^^  owjia).  Diese  letzte  Stelle  konnte 
freilich  dazu  auffordern,  '^tuyji  als  animalische  Lebenskraft  von  dem  durch  das  TCveOjia 
umgewandelten  voOs  zu  scheiden,  und  dem  Pis  eine  trichotomische  Anthropologic 

zuzuschreiben :  dann  kann  man  weiterbin  diese  (puxii  als  Tragerin  der  imO-ujita  tyjc 
capxog  Rm  6  12  Gal  5  le  f.  oder  des  ̂ povyjiJia  i%z  oapxog  Rm  8  6  (vgl.  vou;  tyjc  oapxd^ 
Col  2  18)  auffassen,  die  im  Kampfe  mit  dem  eigentlichen  voOg  (=  iiveu|ia)  liegt  vgl. 
vDobschiitz  Exc.  zu  I  Thess  623.  Doch  gibt  Pis  sonst  keinerlei  Anlafi  zu  dieser 
Konstruktion,  und  es  ist  einfacher,  I  Thess  5  23  als  nur  gelegentliche,  vielleicht  durch 
den  liturgischen  Klang  des  Gebetswunsches  verursachte  Einzelheit  zu  verstehen. 
Die  Pneumalehre  (s.  Exc.  zu  8  ii)  weist  in  eine  andere  Richtung.  HHWendt  Die 

Begriffe  Fleisch  und  Geist  (1878).  JWeiss  Exc.  zu  1  Cor  2i6.  Bousset  Kyrios"^ 120  ff. 

14  Ueber  den  Gegensatz  zwischen  odpE,  und  TiveOpia  siehe  Exc.  8 11. 

Zum  Gedanken  vgl.  IV  Esra  9  36  f.  Wir,  die  das  Gesetz  empfa7igen,  miis- 
sen  wegen  unserer  Sunden  verloren  gelien  samt  unserem  JKerzen,  in  das 
es  gelan  ist ;  das  Gesetz  aber  gelil  niclU  verloren,  sondern  bleibl  in  seiner 

Herrlichkeit.  V.  15*^  wohl  nur  rhetorischer  Ausdruck  'ich  handle  geradezu  un- 

begreiflich'.  V.  is''  hat  in  der  antiken  Literatur  zahlreiche  Parallelen  s.  Wet- 
stein.  Epictet  II  26,  4  der  Sunder  6  %-iXti  oh  r^oiti  xat  0  {xtj  •O-eXet  uotst : 
aber  das  ist  philosophisch  gemeint:  ̂ eXet  Tcpa^a:  to  auxqj  auix^epov  26,  1. 

Dagegen  vi^ie  hier  psychologisch  bei  Ovid  Metam.  VII  19  f.  Sed  graval  invi- 
la?n  nova  vis:  aliudque  cupido,  Mens  aliud  snadet:  video  meliora  probo- 
que,  Deleriora  sequor.  Ausfuhrlich  Hermes  an  Tat.  bei  Stobaeus  I  61,  1 
p.  274.  Wachsmuth:  aefjivTj  aiixT]  606^  xac  Xeta,  yaXtTai  6e  4'^X?J  obtboon  ev  aa)|xaTc 

ouaig.  upwTOv  |xev  yap  auxT]v  eaux^  7ioXe|jL'^aac  Sec  .  .  x6  |jiev  yap  Ttpog  x6  aya- 
d-ov  ajieuSec,  xa  6^  Tipi?  xa  xaxa  xaxotxst  usw.  17  vuvi  hier  logisch;  den 
Zusammenhang  macht  v.  20  vollig  klar.  18  xouxsaxtv  korrigiert  das  nicht 
treffende  i^ol:  nach  v.  15  f.  wohnt  ja  in  dem  wollenden  Ich  gerade  der  Wille 

zum  Guten.  i)  ou  lesen  SABC  bo  sa  Or  Method,  resurr.  I  42,  1  Cyrill  c.  Julian. 
Ill  t.  VI  2  p.  90.  Augustin  c.  Julian.  Ill  26,  62  bemerkt  .  .  .  ̂ non  inre- 

nio'  vel,  sicut  habenl  codices  Graeci  ''velle  adiacet  nnlii,  perficere  autern 
bonum  non\  ̂ )  o\>x  eupcaxw  DG  vg  Ambst  Pel  Latt,  KLP  pesch  Chrys  Th. 
^)  01)  yLvwaxd)  73  u.  a.  min.  Augenscheinlich  sind  2  und  3  Versuche,  das  schein- 
bar  fehlende  Verbum  zu  erganzen.  20  Das  miihsame  Ringen  mit  dem  Aus- 

druck, das  fiir  Pis  bezeichnend  ist,  fiihrt  ihn  zur  Wiederholung  von  v.  17 
vgl.  V.  8  und  11.  V.  21  ist  darum  schwer  verstandlich,  well  der  Leser  xov 
vojAov  zunachst  auf  das  mosaische  Gesetz,  von  dem  v.  le  noch  die  Rede  war 
und  das  v.  22  wieder  eingefuhrt  wird,  beziehen  wird.  Doch  ist  der  Sinn 

durch  die  Umgebung  klar,  dafi  namlich  Pis  hier  von  einer  'gesetzmafiigen 

Kegel'  des  Siindigens  spricht,  die  er  wie  einen  bosen  Doppelganger  des  mo- 
saischen  Gesetzes  auch  v6[Jio;  nennt:  im  v.  23  hauft  er  die  v6[xoc  geradezu. 

Da  ist  jedes  "^o^o^  uneigentlich  gebraucht  =  'Willensrichtung',  aber  der  Aus- 
druck ist  als  Parallele  zum  mosaischen  yb\ioz  v.  22  absichtlich  gewahlt. 

24  awfJiaxoi;  xou  ■9'avaxou  xouxou  ist,  wie  v.  5  und  13  zeigen,  'dieser  infolge 

der  Siinde  dem  Tode  verfallene  Leib'.  Auf  die  Frage  v.  24  gibt  25'  die 
Antwort  in  einem  kurzen  Dankruf  zu  Gott.  Freilich  ist  zunachst  der  Text 

festzustellen:  i)  X^P^S  'cw  ̂ ^^^  B  sa  Orig.  mart.  3  Method,  resurr.  II  8,  3 
Hieron.  ep.  121,8.  2)  /apt^  oe  xw  ■9-ea)  S°"  C^°"  min  bo  Cyrill  adv.  an- 

thropomorph.  I  11  t.  VI  2  p.  379.  ̂ )  ̂  X^P'?  "^^'^  ̂ ^^^   38   Theodt,    D    vg 
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Gott  durch  Jesus  Christus  unsern  Herrn  !    Also  dient    eben  dies   mein 

Ich    mit    der  Vernunft    dem  Gesetze   Gottes,    mit    dem  Fleische    dera 
Gesetz  der  Sunde. 

8  Keine  Verurteilung  gibts   ja  nun  noch  fur  die   in  Christus  Jesus 

2  (Lebenden).    Denn  das  Geistesgesetz  des  Lebens  in  Christus  Jesus  hat 
3  mich  von  dem  Gesetz  der  Sunde  und  des  Todes  befreit.  Denn  was  das 

Gesetz  (Mosis)  nicht  konnte,  worin  es  sich  als  zu  schwach  erwies  wegen 

des  (Widerstandes  des)  Fleisches,  (das  hat)  Gott  (vollbracht),  indem 
er  seinen  eigenen  Sohn  sandte  in  der  Gestalt  des  Sundenfleisches  und 

um  der  Sunde  willen,  und  der  Sunde  im  Fleische  ihr  Urteil  sprach, 
damit  die  Forderung  des  Gesetzes  erfullt  wurde    in  uns,   die  wir  nicht 

.-J  nach  dem  Fleische  wandeln,  sondern  nach  dem  Geiste.  Denn  die  nach 
dem  Fleisch  (geartet)  sind,  die  trachten  nach  den  (Werken)  des  Fleisches, 
die  nach  dem  Geist   (gearteten)    aber   nach  den  (Werken)   des  Geisles. 

0  Und  das  Trachten  des  Fleisches  ist  Tod,  das  Trachten  des  Geistes  aber 

Ambst  Pelag  Hieron.  adv.  Jovinian.  1,  37.  *)  f^  X'^P'*  ̂ uplou  G  gratia  domini 
noslri  Jesu  Christi  Ephr  arm.  ̂ )  euxaptaiw  xq)  %-zi^  SA  Orig.  a  78  Cat.  11 8  2. 
fr.  in  Ps  lis  (12,  33  Lorn.),  KLP  pesch  go  Chrys  Th  (add.  fiou)  Basilius  in 
Js.  6.  182.  Hieron.  epist.  121,  8  (2.  Stelle).  Deutlich  scheidet  der  Text  der 
Lateiner  3  und  4  aus:  er  bringt  die  erwartete  Antwort  in  einer  syntaktisch 
einwandfreien  Form,  ist  also  Korrektur:  und  zwar  von  1.  Aber  auch  die 

Koinelesart  5,  die  sogar  in  agyptischen  Zeugen  begegnet,  ist  aus  1  entstan- 
den  durch  Verdoppelung  des  IXO :  ein  sinnlos  verschriebenes  XxpiCTCD TCO 
0CJD  hat  man  durch  Voraussetzung  von  eu  mit  Sinn  begabt  und  eOxapiaTtp  tco 
■b-ew  entstehen  lassen.  Da  beide  Korrekturformen  auf  1,  nicht  auf  2  beruhen, 
werden  wir  auch  2  als  sekundar  anzusehen  haben ;  das  hat  auch  innere  Wahr- 
scheinlichkeit:  ok  sollte  das  harte  Asyndeton  mildern.  So  ist  also  1  der 
Urtext.  Mit  einem  kurzen  Satz  hebt  Pis  an,  vielleicht  dafi  er  fortfahren 

wollte  'dafur,  dafi  er  uns  errettet  hat'  usw.  und  damit  zu  den  Gedanken 
uberleiten,  die  8  1  fiF.  ausgefUhrt  sind.  Aber  er  stockt  und  unterbricht  sich 
selbst  —  ahnlich  ergeht  es  ihm  nicht  selten  vgl.  1  is  7  25  I  Cor  ISsti  II  Cor 
3 17  5 16  —  wiederholt  scharf  zuspitzend  den  Gedanken  von  v.  28  nochmal, 
um  dann  erst  8  1  mit  dem  neuen  Thema,  der  Antwort  auf  die  Frage  v.  24 
vol!  einzusetzen.  Eine  genaue  Parallele  bietet  10  is — it.  Till  Dem  so  er- 
greifend  geschilderten  Zustande  des  ohnmachtig  gegen  die  Siinde  ringenden 
Nichtchristen  wird  nun  in  stolzer  Freude  die  Freiheit  des  Wiedergeborenen 
gegeniibergestellt  vgl.  Bousset  Jesus  d.  Herr  47  ff.  1  xaiaxpc|xa,  welches 

zum  ̂ dvaiog  7  24  flihrt.  Hinter  'Ir^aoO  Zusatz  von  \vf\  xaxdc  aipxa  TieptTia- 
ToOaiv,  A  pesch  go  Ps.Basil.  bapt.  I  1,  2  Chrys,  vg  Amb  (G  liifit  fiir  den 
Zusatz  Platz  frei,  ohne  ihn  zu  bringen),  fiT]  xaxa  aapxa  TrepiTtaxoOatv, 
dXXi  xati  Ttveujxa  KLP  Theodt  Ephr  arm:  eine  typische  Interpolation 
der  Koine  nach  84.  2  Hier  wird  besonders  klar,  dali  die  vorangehende 
DarleguDg  sich  auf  den  Nichtchristen  bezieht,  dem  jetzt  der  erloste  Christ 
gegenUbergestellt  wird.  Anders  8 12  Gal  6  17.  ̂ b\io<;  um  der  Parallele  zu 
▼.  »  willen  uneigentlich  gebraucht  wie  7  28  *)  ot  SB  Or  pesch  Chrys?  Theodt 

Ephr  arm,  G  Tertull.  pudic.  17,  10  Pel.  '^)  |xe  AC  sa  Clem.  Strom.  Ill  77,2 
Didym.  trinit.  1,  28.  2,  7,  1  Athan.  ep.  ad  Scrap.  I  8,  KLP  go  Chrys?  Th  Ba- 

silius ep,  8,  10  (var.  o£)  Ps.Athan.  Testira.  4  (II  p.  4"  Montf.),  D  Tertull.  re- 
•urr.  cam.  4G  Amb  Vigil.  Tbaps.  disp.  Ath.  B8  (op.  Athan.  II  p.  G58-'  Montf.). 
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3)  i^|xa;  bo  Method,  resurr.  II  8,  6.  8  Adamant,  dial.  p.  234  vdSande.  Basilius 
spir.  sanct.  24,  57  (var.  Ojiag,  {le,  oe)  Ps.Athanas.  Testimon.  44  (II  p.  23  Montf.) 
Lesart  3  ist  Korrektur  von  2  nach  v.  4 ;  zwischen  1  und  2  kann  man  ernst- 
lich  schwanken,  da  die  aufiere  Bezeugung  keinen  Ausschlag  gibt:  wer  1 
bevorzugt,  tut  es,  weil  es  am  fremdartigsten  klingt,  also  lectio  difficilior  ist: 
altagyptisch  ist  aber  2.  3  Das  douvaxov  ist,  uns  von  Siinde  und  Tod  zu 
befreien.  Der  Satz  ist  so  angelegt,  als  ob  zu  6  t)-e6?  das  Pradikat  exeXeitoae 
folgen  sollte :  dafUr  setzt  Pis  den  bestimmten  Ausdruck  xaxexptve  und  schafft 
so  eine  Art  Accusativus  absolutus  im  ersten  Satzteil.  Kiihl  fafit  x6  dSuva- 
xov  usw.  als  vorangestellte  Satzapposition.  6:d  xf)s  aapxc?  hat  hier  notwendig 

den  Sinn  von  5td  xy]v  aapxa  'infolge  von,  wegen'  wie  II  Cor  9  13  :  umgekehrt 
3  25  vgl.  Radermacher  Gramm.  ̂   142.  6[iotw|xa  bei  konkreten  Dingen  die  'Ge- 
stalt,  Erscheinungsform'  wie  1  23  Phil  2  7  Apoc  9  7  Ez  82,  hier  fast  gleich 
owjxa.  Was  aap?  dfiapxtag  heifien  soil,  hat  Pis  in  cap.  7  geniigend  klar 
gemacht:  Christus  hat  einen  Leib  aus  odp^  welche  die  geschilderte  Eigen- 
schaft  hat,  der  Siinde  leicht  nachzugeben.  Dafi  Christus  nun  auch  wirklich 
Siinde  getan  habe,  ist  eine  tbrichte  Folgerung  aus  dieser  so  erklarten  Stelle: 
er  ist  selbstverstandlich  auch  fUr  Pis  (II  Cor  5  21)  siindlos.  xal  Tiepc  d|iapxta? 

gehort  zu  7iejji,t];ag  und  besagt  nicht  mehr,  als  daC  die  Sendung  'um  der  Siinde 
willen',  d.  h.  um  sie  zu  iiberwinden,  stattgefunden  habe  :  dasselbe  geht  aber 
auch  ohne  dies  aus  dem  Zusammenhang  klar  hervor,  so  dafi  wir  die  Worte 

gem  entbehren  wiirden.  Sie  deshalb  mit  Jiilicher  als  aus  Gal  1  4  einge- 
drungene  Glosse  zu  streichen,  ist  bei  einem  Schriftsteller  wie  Pis  unnbtig: 
iibrigens  fehlen  sie  wirklich  in  einigen  Minuskeln,  aber  da  natiirlich  durch 

Homoioteleuton.  Lipsius  und  Sandey-Headlam  erklaren  'um  die  Siinde  zu 
siihnen'  aber  gerade  der  Opfergedanke  wird  dann  aus  dem  Sprachgebrauch 
des  Leviticus  (4  3  ff.)  hineingetragen,  Bei  den  folgenden  Worten  ist  die  Mei- 
nung  des  Apostels  nicht  mit  Sicherheit  herauszustellen.  Die  von  Lipsius  und 

Sanday-Headlam  (welche  auf  6  7 — 10  als  „Schliissel''  verweisen)  vertretene 
Meinung  spricht  am  klarsten  Jiilicher  aus:  „Wahrend  bei  andern  Menschen 
ihr  Sterben  einen  Triumph  der  Siinde  darstellt,  die  ihre  durch  das  Fleisch 
allzeit  dienstwillig  gehaltenen  Sklaven  endgiiltig  ihrem  Spiefigesellen,  dem  Tod 
ausliefert,  dafi  er  ihnen  den  verdienten  Lohn  auszahle,  ist  bei  dem  siindlosen 
Christus  diese  Erklarung  seines  Sterbens  ausgeschlossen.  Da  aber  alles  Sterben 
eine  Strafe  darstellt,  mufi  der  Bestrafte  in  diesem  Falle  ein  anderer  sein, 
als  der  im  Fleisch  gekommene  Christus:  fiir  Pis  bleibt  kein  Objekt  iibrig 
als  das  Fleisch  und  in  dem  Fleisch  wieder  und  vor  allem  die  es  bewohnende 

und  regierende  Siinde.  Nicht  blofi  Christi  Fleisch,  .  .  sondern  das  Fleisch 

iiberhaupt  und  die  Siinde  iiberhaupt."  Weifi:  „Da  Christus  in  seinem  siind- 
losen Leben  jede  Versucbung  zur  Siinde  iiberwand,  so  wurde  die  adp^  der 

Schauplatz,  auf  welchem  jene  tatsachliche  Verurteilung  der  Siinde  zur  Macht- 
losigkeit  sich  vollzog."  Holtzmann,  der  von  einem  solchen  Prozefi  bei  Christus 

redet  (nt.  Theologie  II  '^  82),  fiigt  noch  hinzu  „der  leibliche  Tod  selbst  ist, 
von  dieser  Seite  betracbtet,  nur  der  kronende  Abschlufi  des  Werkes."  Oder 
so:  In  der  Person  Jesu  wurde  die  Siindenmacht,  die  sich  auch  bei  ihm  in 
der  adp^  regte,  durch  das  TiveOfAa  niedergehalten  und  iiberwunden,  so  dafi 
Jesus  siindlos  blieb.  Das  war  aber  kein  Einzelfall,  sondern  ein  Ereignis  von 
kosmischer  Bedeutung,  das  sich  bei  jedem  Christen  wiederholt.  Zu  einer 
sicheren  Entscheidung  reichen  die  knappen  Worte  des  Pis  nicht  aus:  sonst 
freilich  erscheint  bei  Pis  die  Erlosung  —  und  um  die  handelt  es  sich  hier  — 
an  den  Tod,  nicht  an  das  (historische)  Leben  Jesu  gekniipft:  und  doch  Gal 
4  4.  5  (s.  zu  8  17) !  4  d,  h.  darait  uns  Christen  die  Moglichkeit  zum  siindlosen 
Leben  gegeben  wiirde.    5  der   Gegensatz    bezeichnet  hier   die   Unwiederge- 
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7  Leben  und  Friede :  well  das  Trachten  des  Fleisches  Feindschaft  wider 

Golt  ist,  denn  es  ist  dem  Gesetz  Gottes  nicht  untertan,  und  kann  es  ja 

8  auch    nicht    (sein).    Die    aber,    welche  im  Fleische  sind,    konnen  Gott 
9  nicht  gefallen.  Ihr  aber  seid  jiicht  im  Fleisch,  sondern  im  Geist,  wenn 
anders  der  Geist  Gottes  in  euch  wohnt  —  wenn  aber  einer    den  Geist 

10  Christi  nicht  hat,  so  gehort  er  ihm  nicht  an.  Wenn  aber  (wie  es  doch 
der  Fall  ist),  Christus  in  euch  (wohnt),  so  ist  euer  Leib  gestorben  um 
der  Sunde  willen,  euer  Geist  aber  Leben  um  der  Gerechtigkeit  willen. 

11  Und  wenn  der  Geist  dessen,  der  Jesus  von  den  Toten  erweckt  hat,  in 

euch  wohnt,  so  wird  der,  welcher  Jesus  Christus  von  den  Toten  er- 
weckt hat,  auch  eure  slerblichen  Leiber  lebendig  machen  durch  seinen 

in  euch  wohnenden  Geist. 

borenen  und  die  Wiedergeborenen.  7  Wenn  in  7  7  —  23  die  ajxapxia  bestandig 
genannt  wurde,  so  tritt  hier  die  aap^  einfach  an  ihre  Stelle :  formell  bedingt 
durch  den  Gegensatz  zu  uveOfxa;  mit  welchem  innern  Recht,  ist  bereits  zu 
7  14  flf.  ausgefuhrt  worden.  8  oJ  iv  aapxc  ovxe;  vgl.  zu  7  5.  9  Wer  das  TiveOjia 
nicht  hat,  ist  kein  Christ.  10  Der  Wortparallelismus  ist  strenger  als  der  des 
Gedankens,  wie  oft  bei  Pis.  Hier  G(b[ioc  =  aap^  aber  der  Ausdruck  awfjia 
ist  wegen  v.  11  gewahlt:  Euer  Korper  besteht  jetzt  aus  einer  um  der  Siinde 
willen  in  der  Taufe  getoteten  Substanz,  aber  (v.  11)  das  TrveOjxa  Christi  ist 
in  ihn  als  neues  Lebensprinzip  eingezogen.  Hier  die  reine  Pneumalehre :  der 
Christ  besteht  aus  awiia  (=:  Leib)  und  TCV£0{ia  Xpiaiou  (=  Seele).  t^WTj  Subst. 

statt  des  Adj.  'lebendig',  parallel  zu  v£xp6v  (Wendland  Literaturformen  356). 
Hier  ist  der  Nachdruck  auf  die  ethische  Seite  der  J^wyj  gelegt:  sie  ist  verliehen 

6ta  otxacoauvrjv,  zu  erklaren  nach  6  13  rcapaati^aaxs  .  .  xa  jjleXt]  6p,(i)v  6TtXa  bixccio- 
ouvTji;  usw.:  es  steht  gegeniiber  propter  peccatum  commissum  und  propter 
iustiliam  exercendam.  11  zum  Gedanken  vgl.  65  und  I  Cor  15  44  II  Cor 

4iof.  ̂ vrjxa  mystisch  sind  die  Leiber  bereits  gestorben,  materiell  wenig- 
stens  noch  sterblich:  v.  10  wurde  auf  das  erste,  hier  wird  auf  das  letzte 

reflektiert;  aber  das  J^woKonfjae:  wird  man  nach  v.  10  XjSi-i\  zu  interpretieren 
haben:  'sie  werden  zu  einem  Leben  in  Gerechtigkeit  erweckt'.  Von  Escha- 
tologie  und  Auferstehung  der  Leiber  ist  hier  nicht  die  Rede,  oca  xoO  ivoc- 
xoOvxoi;  auxoO  7cve6|jiaxo?  ist  der  agyptische  Text  (SAC  bo  sa  Clemens  Strom. 
Ill  77,  3  Hippolyt  c.  Noet.  4  Athan.  ep.  ad  Serap.  I  19.  23  Method,  resurr. 

I  58,  8.  61,  4  (?)  Basilius  spir.  sanct.  24,  56  adv.  Eunom.  Ill  4.  V  p.  276''. 
303"  Ben.  u.  5.  Augustin  oft),  den  Ps.Athanasius  dial,  de  trinit.  3,  20  (II  p. 
519*  Montf.)  in  6X01;  xoi;  apxaiot^  dcvxcypacpots  gefunden  hat,  wiihrend  sein 
'mazedonianischer'  Gegner  oca  x6  ivocxoOv  auxou  7iveO|i.a  liest:  so  haben  niimlich 
B  Orig  Method,  resurr.  I  21,  3  II  8,  G,  KLP  pesch  Cbrys  Th  Ephr  arm, 
DG  vg  Tert.  earn,  resurr.  46  Ambst  Pelag  Augustin  mehrfach  u.  a.  Latt. 
Dafl  die  Variante  alt  ist,  zeigt  die  breite  Bezeugung:  trotzdem  ist  sie  ohne 
Wert,  wohl  nur  durch  die  spUtgriechische  Neigung  zum  Gebrauch  des  Akku- 
sativs  statt  der  andern  Casus  nach  Prftpositionen  entstanden.  Vielleicht  auch 
falflche  Angleichung  an  v.  10  oca  ocxacoauvTjv. 

JjJyy[jiytji5UijUgy^j3;^.Au8  dem  7  7  ff.  geschilderten  Zustande  der  Sflnden- knechtichaft  ift  der  Christ  erltJit,  denn  er  besitzt  das  nvsOixcx,  das  jeder  Christ 
empfftngt  (8»)  und  da«  ihm  ermOglicht,  die  Forderungen  Gottes  zu  erfUllen.  Der 
biiher  bereits  mehrfach  ausgesprochene  Gegensatz  zwischen  odpg  und  nvstiiia  wird 
in  scharfen  Antithesen  verkOndigt.  lipS  wird  bei  Pis  zunttchst  in  at.  Weise  nach 
der  LXX  gebraucUt  zur  Bezeichnung  des  Menscben :  nflaa  odpe  Km  a  30  I  Cor  1 20 
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Gal  2 16  sowie  im  Zitat  I  Cor  6 16  =  Eph  5  31,  dann  nach  demselben  Sprachgebrauch 

gleich  'Leib'  des  Menschen  im  Gegensatz  zur  Seele  ohne  irgendwelchen  Neben- 

sinn :  so  I  Cor  15 39  vgl.  Eph  5 29,  'Abstammung  xaxa  oapxa'  Rm  la  4 1  9 3.  6  vgl. 
Phil  3  4f.,  Rm  11  u  rj  odpg  =  die  Blutsverwandten,  wie  auch  Pis  unbefangen  von 
seiner,  des  Wiedergeborenen  adpg  (=  owiJia)  redet  II  Cor  10  3  12?  Gal  220  4  13. 14 
Phil  1 22.  24  Col  1  24  2 1.  5  so  gut  wie  von  der  oipg  anderer  Christen  Rm  6 19  I  Cor 
56,  II  Cor  4 11  (!)  7 1.5  ja  Christi  selbst  Rm  1 3  95  II  Cor  5i6  vgl.  Col  1 22  Eph  2 u. 

Kaxi  odpxa  =  'irdisch'  steht  farblos  Col  822  =  Eph  65  wie  Phm  le  iv  oapxi  xal 
fev  xup£w  =  'als  Mensch  und  Christ'  und  I  Cor  7  28  10  is  (?) :  mit  dem  Nebensinn  der 
Minderwertigkeit  aber  Rm  2  28  'Beschneidung  Sv  oapxt  ist  nur  Symbol,  Beschneidung 

&w  Tcveuiia-ct  die  Wabrheit',  ahnlich  Rm  9  8  Gal  4  23.  29  6  12. 13  vgl  Eph  2  u,  die  'irdi- 
sche'  Weisheit  im  Gegensatz  zur  'gOttlichen'  u.  a.  m.  I  Cor  1  26  II  Cor  1  n  Col  2  23 
aber  diese  Miliachtung  der  oapg,  des  Irdischen,  k5nnte  in  diesen  Stellen  aus  der 
vulgar  jiidischen  Anschauung,  wie  sie  sich  aus  dem  AT  ohne  weiteres  ergibt, 
erklart  werden,  da  sie  noch  ohne  metaphysischen  Hintergrund  ist,  vgl  II  Cor  11  is 
Phil  3  3. 4,  Wie  leicht  nun  von  hier  die  Briicke  geschlagen  werden  kann  zu  der 
bei  Rm  7  7  ff.  besprochenen  metaphysischen  Wertung  der  odpg  als  des  Nahrbodens 
alles  WidergOttlichen,  zeigt  die  Formel  odpg  xal  afiia,  die  Gal  1  le  (und  ebenso  Eph 

612)  in  at.  Sinne  =  'Menschen'  steht,  I  Cor  15  50  aber  im  Anklang  an  Philo  das 

naturhaft  Widergottliche  bezeichnet.  In  diesem  Sinne,  als  'Sitz  der  Sflnde',  wen- 
det  Pis  das  Wort  an:  Rm  7  und  8  in  stetem  Gegensatz  zu  jive-jiia,  eben^o  Rm  13 u 
Gal  3  3  5  13— 24  6  8  II  Cor  10  2.  3  vgl.  Col  2  11. 13.  is  Eph  2  3.  Das  Adjektiv  odpxivog 

kommt  bei  Pis  II  Cor  3  3  durch  Ezech  11  19  veranlalit  im  'guten'  Sinne  vor,  I  Cor 
3 1  Rm  7  14  dagegen  mit  dem  Nebensinn  des  'siindigen',  oapxixog  (was  f iir  Pis  nach 
I  Cor  3i.  3  damit  identisch  ist)  I  Cor  3  3  II  Cor  10  4  ebenso,  II  Cor  1  n  ootyia  oap- 

xixT^  =  'irdisch'  Rm  16  27  I  Cor  9 11.  Den  Gegensatz  zu  odpg  bildet  nveiJiia.  In  der 
Bedeutung  'Windhauch'  erscheint  das  Wort  nur  II  Thess  2  8,  sonst  heifit  es  stets 
Geist'  und  bezeichnet  an  der  Mehrzahl  der  Stellen  (siehe  Konkordanz)  das  Wesen 
der  mit  Gott  in  direktem  Zusammenhang  stehenden  Dinge.  Das  jrveii|jia  O-eou  ist 
der  ihm  eigentlich  zukommende  Name:  es  heifit  auch  TiveOiia  XpiaxoO  nach  seinem 

vornehmsten,  ja  II  Cor  3  17  mit  ihm  identifizierten  Trager,  der  es  den  Wiederge- 
borenen vermittelt  hat,  in  denen  es  nun  wie  in  einem  Tempel  wohnt  (I  Cor  3i6) 

und  deren  neues  Lebensprinzip  es  bildet  an  Stelle  der  iiberwundenen  Siinde  (s. 
Rm  8),  die  in  der  nunmehr  toten  odpg  herrschte.  Es  treibt  den  Christen  zur  Er- 

fiillung  des  "Willens  Gottes,  es  wird  ihm  nach  der  mechanischen  ZerstSrung  des 
prinzipiell  ja  schon  toten  Fleischesleibes  einen  neuen  'pneumatischen'  Leib  geben 
I  Cor  15  44.  So  bildet  das  7:vei5|j.a  den  absoluten  Gegensatz  gegen  alles  widergott- 

liche, siindige,  also  die  adpg  (wie  vorhin  gezeigt)  oder  das  im  engeren  Sinne  so 

genannte  ̂ ^oX'^^^  I  Cor  2  u  15  u.  46  (s.  zu  d,  St.),  es  ist  die  ewige  Wahrheit  gegen- 
iiber  dem  zeitlich  bedingten  Symbol,  dem  YP«m^*  des  Gesetzes  Rm  2  29  7  6  II  Cor 
3  6.  Mit  dem  liblichen  Sprachgebrauch  trifft  dieser  paulinische  zusamraen,  wenn  Pis 

als  TtveOiia  des  Christen  den  unsichtbaren  Teil  bezeichnet,  den  wir  'Seele'  nennen 
wiirden  Rm  1  9  8 10  I  Cor  6  3.  4.  5  7  34  16  is  II  Cor  2 13  7  1. 13  Gal  6  is  Phil  4  23  Col  2  5 

Phm  26,  ebenso  von  Christus  Rm  1 4.  Doch  hindert  ihn  seine  Pneumalehre  nicht, 
gelegentlich  auch  unbefangen  dem  anderen  griechischen  Gebrauch  zu  folgen  und 
von  seiner  (des  Christen !)  ̂uyr]  II  Cor  1 23  oder  der  \iLa.  (J^uxi^  einer  christlichen  Ge- 
meinde  zu  reden  Phil  1 27,  also  tJ^uxiQ  =  uveOjia  zu  brauchen.  Den  Geist  Gottes  unter- 
scheidet  er  vom  Geist  des  einzelnen  Christen  Rm  8  le,  wahrend  er  I  Cor  2  u.  la 

4  21  =;  Gal  61  II  Cor  11 4  nur  'uneigentlich'  durch  rhetorische  Grunde  veranlafit  von 
nveSiia  redet ;  I  Cor  14 14.  is  scheidet  er  nveiJua  von  voOg,  1  Thess  5  23  von  ^J^ux'^m  J* 
I  Cor  2 14  15  44.46  ist  4'«X''1  Gegensatz  zu  uvsOiia.  Dafiir  ist  I  Cor  2i6  Rm  11  s«  nach 
Js  40 13  vom  voOg  Christi  im  Sinne  von  nveOjia  die  Rede.  Eine  Akkomodation  an 

den   Sprachgebrauch  der  Urgemeinde  (im  Sinne  von  Apoc  22  6  Hebr  1 7. 14)  wird 
Handbuch  z.  Xeuen  Test.    8:    Lietzmann.      3.  Aufl.  6 
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12  Nun  dann    sind  wir  aber   auch,    ihr  Bruder,    nicht    dem  Fleische 

13  gegenuber  verpflichtet  nach  dem  Fleische  zu  leben  !    Denn    wenn    ihr 

nach  dem  Fleische  lebt,  dann  werdet  ihr  sterben:  wenn  ihr  aber  durch 

u  den  Geist  die  Taten  des  Leibes  ertotet,  werdet  ihr  leben.  Denn  alle,  die 

15  vom  Geist  Gottes  geleitet  werden,  die  sind  Sohne  Gottes.    Ihr  habt   ja 

doch  nicht  den  Geist  der  Sklaverei  empfangen,    (der   euch)  wieder  zur 

Furcht  (zuruckfiihren  wurde),  sondern  den  Geist,  der  (die)  Annahme  an 

Kindesstatt  (bringt),  der  uns  das  Wort  auf  die  Lippen  legt   >Abba  Vater«. 

Cor  12 10  14 12  .33  vorliegen,  wo  von  den  nveOiiata  in  der  Gemeinde  so  gesprochen 

wird,  als  ob  die  verschiedenen  'pneumatischen'  Erscheinungen  auf  verschiedene 
'Geister'  zuriickzufiihren  seien.  Ansatze  zur  Hypostasierung  des  Gottesgeistes  finden 
sich  schon  im  AT:  die  Sapientia  Salom.  identifizierte  ihn   bereits  mit  der  'Weis- 

lieit'  1  4—7  9 17  vgl.  7  22,  und  in  anderen  Schriften  finden  sich  Anklange  (Bousset 
Judentum  ^348  If.  342  1  Biichsel  Geist  Gottes  72  ff.  Foot  Moore  Judaism  I,  417  f. 
und  Harvard  Theol.  Review  15,  41  ff.  leugnet  jede  Hypostasentheologie  bei  den 
Rabbinen   [dagegen  Bousset  342 1],  ahnlich  auch  Billerbeck  2,  302  flf).  Aber  den 

stolschen  Einschlag  und  damit  den  volligen  Unterschied  von  der  paulinischen  Auf- 

fassung  zeigt  Sap  12  i  to  yap  S^S-apxdv  oou  zv£up.d  ioxiv  iv  7:aaiv,  d.  h.  in  der  ganzen 
SchOpfung.  Bei  Pis  ist  das   eben  gerade  nicht  der  Fall,  sondern  allein  der  Christ 

hat  das  jrveOiia  S-^O-aptov,  alles  andere  ist  verganglich  und  wertlos.  Auch  die  Synop- 
tiker  geben  in  ihren  Sltesten  Partien  fiir  das  Verstandnis  der  paulinischen  Lehre 
nichts  aus,  am  wenigsten  etwaMcl4  38:  aber  audi  Mc  829  geht  nicht  fiber  jiidische 

Anschauungen  hinaus.  Mit  der  stoischen  Lehre  'Gott  ist  zveO|jia'  (vgl.  Doxographi 
ed.  Diels  p.  292.  302.  306)  hat  Pis  gar  keine  Beriihrungspunkte.  Einen  Aussicht  ver- 
sprechenden  Weg  zur  L5sung  hat  erst  RReitzenstein  Die  hellenistischen  Mysterien- 

religionen  (1910)  136  ff.  '321  ff.  gezeigt:  in  den  Denkraiilern  dieser  allmahlich  erst 
unserm  Verstandnis  sich  erschliefienden  antiken  Religiositat  begegnet  uns  eine 

Pne'jraavorstellung,  welche  der  paulinischen  allerdings  nahe  verwandt  ist.  uvsujia 
ist  da  nicht  nur  Bezeichnung  fiir  die  menschliche  Seele,  sondern  auch  fiir  gott- 
liche  Wesen,  synonym  mit  Sa-jiov,  und  gOttliche  Kraft.  Dieses  7iv£t5|ia  geht  in  den 
betenden  Mysten  ein  (Wessely  Zauberp.  I  1117  Wiener  Denkschr.  36):  x^'P^,  ti 

«veOp.a  lb  Sif^xov  d7:6  oupavoO  StiI  yfi'v  xal  &Kb  tyJc  iv  |ido(p  xuxet  toO  x6o|jiou  (=  die  mitten 
in  der  Rundung  der  Welt  liegt)  axpi  xfflv  nepdxwv  tyj;  ipuooou  (d.  h.  Geist,  der  die 

ganze  Welt  durchdringt) :  x°'-^P^t  "^^  eioepxiiisvov  |ie  xal  dvitoutoiievdv  jaou  (=  mich 
ergreift)  xal  x^ptJ^ilAevdv  [lou  xaxi  O-eoO  PouXyjoiv  iv  y^priaxdxriii  nveOi|j,a.  Wie  das  geschieht, 
zeigt  das  mehrfach  zitierte  Bild  der  Pythia  Ps.Longin  de  sublimitate  13,  2  ■jzoXXol 
Yip  dXXoxptq)  S-eo'.popoiJvxai  nvsuiiaxt,  x6v  aiixiv  xp6nov,  8v  xal  xtjv  IluO-iav  Xoyog  ixet.  xpinoSi 
nXTjsidl^ouaav,  5v9-a  ;ifjY|id  laxi  Y^ld  ivanvstv  &z  cpaoiv  dx|i6v  evO-sov,  a6x69-ev  ify.n[xowa  xfjg 

&aiiiov(ou  xad'toTajjiivrjv  8uvi|i80)c  itapauxixa  xP^'^l^'P^elv  xax'  dnCvotav.  Das  Bild  ist  genau 
der  Mystik  entlehnt,  wie  der  Pap.  Lond.  I  n.  122  a  p.  116  zeigt  iXH  jioi,  xupie  'Ep- 
jiij,  4c  t4  Ppi'^y)  el;  xd;  xotXia;  x/Bv  yuvaixtov  vgl.  ADieterich  Mithrasliturgie  97.  Die 
entscheidende  Klarheit  schafft  aber  des  Pis  Zeitgenosse  (f  65)  Lucanus  Pharsalia 
V  122  ff.  Er  schildert,  wie  Appius  das  delphische  Orakel  aufsucht,  wie  die  Pythia 

zuertt  AusflUchte   raacht,  dann  Begeisterung  heuchelt,  aber  endlich  in  die  Orakel- 
grotte  gezwungen  wird.  Ilaesit  et  insueto  concepit  pet  tore  niunen  (wieder  das  gleiche 

Bild!)  I  quod  non  exhauatae  per  lot  iain  sm'cula  rnpia  \  spiritus  int/essit  rati  (~  die 
Gottheit,  welche  das  nvtOiia  des  Felsens,  d.  h.  Apollo,  in  die  Proplictin  eingehen 
liefi),  tfindemt/ne  potltua  \  pectore  Cinhaeo  (Cirrlia  bei  Delphi)  iion  tiuuinam  plenior 

artua  |  I'hoehndoa  (—  Pythia)  irrupil  Paean  (=  Apollo)  mentcmque  priorein  \  expnlit 
atque  honiinem  toto  atbt  ceiieie  iuaait  \  pectore:  bacchatnr  deinens  etc.  Also  das  nveOiia 
des  Apollo  treibt  die  menschliche  Seele  aus  der  Pythia  und  wohnt  nun  statt  ihrer 
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in  dem  Leibe;  die  Pythia  wird  ein  dcvO-pcoTiog  Tiveuiiaxf/ds.  Genau  dieselbe  Anschau- 
ung  hat  Philo  quis  rer.  div.  heres  265  p.  511  M:  tcTj  8e  TipocfTjxixq)  YS'^ei^  cpiXsI  toOto  au^- 

Paivetv '  igoixi^exai  y^^P  ̂ "^  '^['■^'^  0  "^o"C  xaxa  xyjv  xou  3-stot)  Tivsuiiaxoc  icpigtv,  xata  8s  tyjv 
p.£xavdaxaoiv  auxoQi  TtdXtv  elaoixi^exat  *  •^eiiig  yap  oux  saxi  3-v7]x6v  dS-avdxo)  auvoixr^aai.  Auch 
in  der  sog.  Mithrasliturgie  (Reitzenstein,  hell.  Myst. '  175  26  ff.)  begegnet  uns  diese  Vor- 
stellung:  der  Myste  will  schauen  d8-avdx(;>  uveOiiaxi  x6v  dMvaxov  Alwva  >cal  Ssaudxr^v 
xwv  uupivwv  StaSyj^Jidxcov,  dytoig  dyoaaO-sLg  dyidajjiaatv,  dpxiag  u::eaxa)07]j  (=  wahrend  un- 
versehrt  zuriickbleibt)  jiou  upig  dXtyov  x^Jg  dv9-p(07iivYig  [lou  cI;t>xi>cr|C  S'jvdjjiewc,  ijv  iy'J^ 
udXtv  jiexaTTiapaXYjiJ.cJ'ojJLaf.  er  legt  die  c^ux'')  bei  Seite,  um  sie  spater  wieder  anzuneh- 
men ;  fiir  die  Himmelsreise  riistet  er  sich  statt  ihrer  mit  dem  dO-dvaxov  nveOiia.  Hier 

sind  nveuiia  und  <!^u-/r;  Gegensatze:  wer  das  eine  hat,  kann  das  andere  nicht  haben, 
und  bei  solcher  Anschauung  muss  ein  4'ux^''t^C  sin  Mensch  sein,  der  das  TiveOna  nicht 
hat.  Und  eben  das  ist  der  bei  Pis  I  Cor  2  n  15  44. 46  vorliegende  und  bisher  uner- 
klarte  (s.  Exc.  zu  I  Cor  2  u)  differenzierte  Sprachgebrauch.  In  diesen  Kreisen  hel- 
lenistischer  Mystik  sind  die  Elemente  zu  finden,  aus  denen  die  uns  sonst  unerklar- 
liche  paulinische  nveujia-Lehre  historisch  zu  verstehen  ist.  Vgl.  Bousset  Jesus  d  Herr 
80  f.  JWeifi  Exc.  zu  1  Cor  1544.  Ueber  Vorchristliches  vgl.  Hans  Leisegang  d.  heilige 
Geist  1 1, 1919.  Eine  griindliche  Monographie  gibt  P.  Bachsel  der  Geist  Gottes  im 
NT  1926. 

Wie  in  Cap.  6,  so  wendet  sich  auch  hier  mit  v.  12  der  Apostel  von 
der  Schilderung  des  durch  Gottes  Tat  gewirkten  Zustandes  der  Siindenfrei- 
heit  zur  menschlichen  Praxis :  die  durch  das  7tv£U|jia  gegebene  Moglichkeit 
des  Lebens  nach  Gottes  Willen  mufi  auch  empirisch  verwirklicht  Averden. 
Die  Gedankenrichtung  des  folgenden  ist :  LaCt  den  Geist  in  euch  wirken, 
denn  er  ist  die  Biirgschaft  dafUr,  dafi  ihr  Sbhne  Gottes  jetzt  bereits  latent 

seid  und  dereinst  im  vollen  Umfang  sein  werdet.  V.  14—17  fiihrt  aus,  was 

Gal  4  6—7  kurz  gesagt  ist.  13  Tzpd^eic,  =  Ipya,  ahnlich  xoO  o(s>\ia,ioi  =  Tf^?  aapxo?, 
wie  es  genau  genommen  heifien  miifite :  daher  denn  auch  schon  frUh  korri- 
giert  worden  ist:  xf;?  aapxc?  DG  alle  Latt  seit  Tert.  res.  cam.  46,  aber 

auch  Orig.  in  Jerem.  horn.  8,  1.  20,  7.  Ephraem  gr.  I  p.  25  (tC,')  Ephr,  arm. 
14  zum  Sinn  vgl.  Gal  5  is.  Der  hier  unvermittelt  auftauchende  Ausdruck 
7iveu|xa  bouXeixg,  stammt  aus  dem  Zusammenhang  von  Gal  4  2  ff.,  der  dem 

Pis  hier  sichtlich  vorschvvebt  vgl.  v.  15.  23  ub^eaia  Gal  4  5  v.  15  a^^a  Gal  4  6. 
15  f.  Unter  dem  Eindruck  der  scharfen  These  von  v.  9  richtet  sich  Pis  nun 

gegen  den  Einwurf  des  zweifelnden  Christen:  'Ich  merke  nichts  davon,  daii 
ich  „Sohn  Gottes"  geworden  sein  soil,  denn  ich  lebe  nach  wie  vor  in  Leid 
und  Triibsal,  und  ob  ich  den  Geist  auch  wirklich  habe,  ist  mir  sehr  zweifel- 

haft,  denn  nach  deiner  (Pis')  Theorie  miiCte  ich  ja  dann  mit  Leichtigkeit 
jede  Siinde  meiden  —  was  mir  nicht  gelingt.'  Damit  ist  wieder  das  Thema 
der  Heilsgewifiheit  (c.  5)  beriihrt.  Die  Antwort  lautet:  'Wenn  du  nach  den 
Geboten  des  Geistes  handelst,  bist  du  auch  „Sohn"  ;  dafi  du  den  Geist  be- 

sitzest,  merkst  du  aber  schon  daran,  dafi  du  zu  Gott  „Abba"  sagen  kannst, 
denn  das  ist  nur  dem  moglich,  der  den  Geist  hat  (zur  Argumentation  vgl. 

I  Cor  12  3''),  und  dieser  selbe  Ausruf  bezeugt  uns  zugleich,  dafi  wir  Sohne 
Gottes  sind  und  somit  die  gegenwartige  Triibsal  fiir  uns  ebenso  wie  bei 

Christus  nur  Vorbedingung  zur  Herrlichkeit  ist.'  Ebenso  Gal  4  e.  Voraus- 
setzung  fiir  die  Stichhaltigkeit  dieser  Beweisfuhrung  ist  also  eine  Sitte  der 

Urgemeinde,  Gott  mit  'Abba'  anzureden,  so  wie  man  beim  Abendmahl  'Ma- 
ranatha'  beibehielt  I  Cor  16  22  Didache  10  6.  Man  mochte  an  einen  Rest  des 
aramaisch  gebeteten  Vaterunsers  oder  Anklang  daran  denken,  es  miifite  frei- 

lich  die  lukanische  Form  (Lc  11  2)  sein,  da  sonst  die  Formel  nicht  abba, 
sondern  abbiin  lauten  miiCte.  Jedenfalls  aber  wirkt  die  typische  liturgische 
Sitte,  einzelne  freradsprachliche  Worte  an  feierlicher  Stelle  zu  Ubernehmen : 

6* 



Rtn  8 16]  Ihr  habt  den  Geist  und  sichere  Hofifnung  auf  Heil  84 

16  Der  Geist    selbst    bezeugt    (dadurch)    unserm  Geist,    daB  wir    (wirklich 

17  schon  jetzt)  Kinder  Gottes  sind.  Sind  wir  aber  Kinder,  dann  sind  wir 
auch  Erben,  und  zwar  Erben  Gottes  und  Miterben  Christi,  wenn  anders 

•wir  (nur  zu  dem  Zweck)  mit  ihm  leiden,  damit  wir  (nachher  auch)  mit 
18  ihm  verherrlicht  werden.  Ich  denke  namlich,  daB  die  Leiden  der 

Gegenwart  nicht  (der  Rede)  wert  sind  im  Vergleich  zu  der  uns  bevor- 

19  stehenden  HerrlichkeitsofTenbarung.  Denn  (auch)  das  sehnsuchtige  Har- 
ren  der  (ganzen)  Schopfung  wartet  auf  die  Offenbarung  der  Sohne  Gottes. 

20  Denn  der  Nichtigkeit  ist  die  Schopfung  unterstellt  worden,  nicht  frei- 

willig,  sondern  durch  den,  der  sie  unterstellt  hat:  (aber  diese  Verdam- 
21  mung  wurde  verknupft)  mit  (einer)  Hoffnung,  denn  auch  die  Schopfung 

selbst  wird  befreit    werden  von   der  Sklaverei   des  Verganglichen  (und 
22  wird  gelangen)  zur  Freiheit  der  Herrlichkeit  der  Kinder  Gottes.  Denn 

wir  wissen,  daB  die  ganze  Schopfung  bis  jetzt  (noch)  zusammen  seufzt 
23  und  in  Wehen  liegt:  und  nicht  nur  sie,  nein  auch  wir  selbst,  die  wir 

die  Gabe  des  Geisles  bereils  als  die  ersten  besitzen,  wir  erwarten  ja 

selbst  in  unserem  Herzen  seufzend  die  Einsetzung  zu  Kindern,  die  Er- 
24  losung  von  unserem  Leibe.  Denn  (nur)  in  Hoffnung  sind  wir  gerettet : 

so  d{i:?jv,  d)3avvx,  dXXrjXo'jia  ins  Griechische  wie  xupte  eXerjaov,  d'yco?  6  d-eoQ 
usw.  in  die  lateinische  Liturgie.  Die  heidnischen  Liturgiereste  und  Beschwo- 
rungsformeln  in  den  Zauberpapyri  zeigen  dieselbe  Erscheinung,  die  im  Glau- 
ben  an  die  Kraft  des  Naniens  und  der  Forrael  ihre  urspriingliche  Wurzel 
hat  s.  Dieterich,  Mithrasliturgie  39  ff.  Clemen  in  nt.  Studien  f.  Heinrici  37. 

Ob  6  K'xz'fip  von  Pis  als  Erlauterung  hinzugesetzt  ist,  oder  bereits  in  der 
Gemeindeformel  diesen  Dienst  versah,  lafit  sich  nicht  ausmachen,  auch  nicht 

mit  Hinzuziehung  von  Mc  14  se.  Holl  Ges.  Aufs.  II  43  vergleicht  ein  Apo- 
kryphon  Ezechiels  bei  Clem.  Paed.  I  91,  2  ̂ av  eTriaxpacpfjXe  e^  dXiqc,  xfiQ  xap- 

6:a;  xai  el'Tir^ie  Ila-ep,  axouaofxat  6{xa)v  waTcsp  XaoO  ayi'ou.  uioH-eaia  ist 
technischer  Ausdruck  fur  'adoptio',  welche  in  alle  Sohnesrechte  einsetzt. 
TcveOjxa  uioH-eaia;  als  formelle  Parallele  zu  TrveOp-a  SouXsca; :  der  Geist,  wel- 
cher  euch  zu  SOhnen  macht,  resp.  cure  Sohnschaft  verbiirgt.  Hier  ist  die 

ulob-ea  a  bereits  als  gegenwartiger  Besitz  bezeichnet  (vgl.  v.  le  ea(ji^v  xexva 
O-eoO),  dagegen  v.  23  als  Zukunftserwartung:  s.  Exc.  zu  64.  16  Das  erste 
nveOjia  ist  der  in  uns  wohnende  Gottesgeist,  das  zweite  unser  'Ich'  =  voO; 
e.  zu  8  11.  17  Die  EinfUhrung  des  BegrifFs  xXTjpov6(jio;  ist  auch  durch  Gal  4  1. 7 

veranlafit.  tintp  wie  9  Sao  II  Th  1  o  (nicht  I  Cor  8 6  15  is)  =  'wenn,  wie  es 
doch  feststeht  — '.  Sehr  beachtenswert  ist  die  hier  im  Voriibergehen  ausge- 
sprochene  Wertung  des  Leidens  im  Leben  Jesu  als  einer  Vorbedingung  fUr 
seine  Herrlichkeit  und  als  Vorbild  fUr  die  Christen:  vgl.  II  Cor  4  10  13  4 
Gal  617  Phil  3  10  (Phil  2  6— 11  arbeitet  mit  einer  verwandten  Vorstellung). 
Vgl.  auch  v.  80.  Damit  verwandt  ist  die  Vorstellung  v.  29  aufijjiopcpous  "^^S 
ttxcivof  ToO  utoO  auToO.  Hier  haben  wir  wirklich  Christusmystik  s.  Deifimann 

Paulas*  142  ff.  19  flin:oxapa5oxe£v  gel&ufiges  hellenistisches  Wort  fUr  'aus- 
spfihen  nach  etwas'  s.  Wetstein  z.  St.  Yj  xitoc;  ist  hier  die  unbeseelte  Welt 
=  t3c  i'l^ux^t  w'®  ̂ '®  alten  Erkltlrer  dieser  Stelle  sagen  (Catene  p.  246  22.  21)), 
die  mit  dem  Menschen  ziigleich  den  Fluch  empfing,  ohne  eigene  Verschul- 
dung  Oen  8  17.  18,  und  demenrsprechend  beim  vdUigen  Schwinden  des  Fluches 
auch  ihre  alte  paradiesische  Herrlichkeit  wiedergewinnen  wird.  Es  ist  eine 
«igenartige  Wendung  des  alten  apokalyptischen  Gcdankens,  daB  im  raessiani- 
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schen  Zeitalter  ein  „neuer  Himmel  und  eine  neue  Erde"  sein  wird  :  Js  65  17 
66  12  Henoch  91  le.  17  Jubiliien  1  29  IV  Esra  7  57  u.  o.  Auch  Act  3  21  Apoc 

21  1  vgl.  Mt  19  28  (Bousset  Relig.  d.  Judent.  ̂ 280  ff.  Billerbeck  III  840  ff. 
Die  Verse  is— 22  hat  Marcion  gestrichen  vgl.  Orig.  in  Ezech.  horn.  1,  7  (14,  20 

Lommatzsch) :  Harnack  Marcion  ^  108*.  20  liaxaioxr;;  wird  v  21  erlautert 

durch  cp^opa,  beides  wohl  =  'nichtige',  'vergangliche'  kosmische  Machte: 
zugrunde  liegt  ein  noch  weiterer  Gedanke  wie  Sap  1  i4  exxiaev  yap  (6  ̂ tbq) 
ecs  xb  eivac  xa  Tidvxa  v.od  awxT^pcot  al  Ysveae:?  xcO  xcaficu  xxJ  oux  eoxiv  dv 
auxar?  cpap{iaxov  oXe^pou,  der  sich  aus  Gen  1  31  ungezvvungen  ergibt.  Vgl. 
IV  Esra  7  11  f.  Als  aber  Adam  meiiie  Gebote  uberlral,  ward  die  Sclwpfting 

gerichtel,  da  sind  die  Wege  in  diesern  Aeoti  sclmial  und  Iraurig  und  miih- 

selig  geworden.  Gen.  Rabba  12,  5  (p.  25*  Berlin);  Babbi  Berechja  (c.  340) 
hat  im  Namen  des  R.  Schemuel  (c.  260)  gesagt:  Obwohl  die  Dinge  in 
ifirer  Fiille  gescliaffen  warden  waren,  so  wurden  sie,  nachdem  der  erste 
Mensch  gesiindigl  lialle,  verdorben,  und  sie  werden  niclil  eher  %u  ihrer 
Ordnung  zuriickkehren,  bis  der  Ben  Pere%  (d.  h.  der  Messias)  koinmen 
wird.  Weiteres  bei  Billerbeck  247  ff.  Statt  cux  ixoOoa  hat  cO  ̂ eXcuaa  G, 
wohl  unter  dem  Einflufi  des  lat.  non  rolens.  b  unoxa^a^  kann,  wenn  die 

Beziehung  auf  Gen  3 17  richtig  ist,  nur  Gott  sein.  tia.  c.  ace.  vom  Urheber 

(—  durch)  s.  zu  3  25.  22  Da  in  v.  23  die  Gotteskinder  besonders  angefUhrt 

werden,  kann  auvoxeva^et  nicht  heifien  'seufzt  mit  uns',  sondern  nur  ̂ ou^- 
cpd)vto;"  axeva^S'.  wie  Theodor  v.  Mopsuestia  (bei  Mai  Spic.  Rom.  t.  IV  p.  530) 
erklart.  Wendland  Kultur  ̂ 182  4  (s.  auch  156  ff.)  vergleicht  hierzu  die  herme- 
tische  Koprj  xoajxou  bei  Stobaeus  I  49,  44  p.  395  f.  Wachsmuih :  da  bejamraern 
die  in  die  axc[Aa  xac  xaitscva  axr^viofxaxa,  die  irdischen  Leiber,  gebannten  Seelen 

ihr  Schicksal  und  flehen  um  Befreiung.  boxi'Jt'.  in  G"  (g  parlurit)  scheint  aus 
(i)o:vet  statt  auvwotvet  entstanden  zu  sein:  Origenes  com.  lat.  7,  103  (condnlet) 
hat  diese  Lesart  schon  gekannt,  wenn  dort  nicht  Rufin  spricht;  dnlet  hat 

auch  Augustin  gelesen.  23  a.Kcipyri-/ :  von  dem  Geist,  der  schliefilich  auf 
die  ganze  Schopfung  ausgegossen  werden  wird,  ist  uns  die  erste  Quote,  die 

Uberhaupt  zur  Verteilung  kam,  gegeben  worden.  Kiihl  fafit  di^apxTj  =  dp- 

pa^wv  II  Cor  5  5  'die  Erstlingsgabe,  die  im  Geist  besteht,  und  auf  die  not- 

wendig  folgende  So^a  hindeutet'.  Aber  djiapx>j  ist  nicht  wie  dppa§d)v  voU- 
wertiges  'Pfand',  sondern  erste  Teilzahlung.  Die  voile  ulob-coicc  tritt  erst 
ein,  wenn  die  dTioXuxpwai;  xoO  awjiaxo?  T^|ia)v  statt  hat:  d.  h.  die  Befreiung 
von  dem  Verganglichen.  Der  Sinn  ist  klar;  ob  man  nun  awiia  =  adp^  fafit 

('Befreiung  vom  Leibe'),  was  durch  II  Cor  5  s  und  die  antiken  Parallelen 
nahegelegt  wird,  oder,  was  hier  komplizierter  erscheint,  'Eriosung  unseres 

Leibes'  (den  wir  als  Form  behalten  I  Cor  15  51  ff.)  von  der  aip;-Substanz  (etwa 
=  8  11  ?)  andert  inhaltlich  nichts.  24  x?j  eXti^S:  wie  der  ganze  Zusammenhang 
zeigt  =  in  eXrctoc  v.  20:  lehrreich  fiir  den  Geb ranch  des  Dativs  bei  Pis  ist  12  11. 12. 

Schone  Pragnanz  des  Ausdrucks  statt  'Hoffnung,  deren  ErfUllung  man  bereits 

vor  Augen  sieht'.  Das  folgende  bietet  ein  schweres  textkritisches  Problem ; 

nach  6  yocp  pXerrst  lesen  i)  x:g,  xi  xal  Okojievs:  A  sa.  '^)  xiq  xac  \j-:iO[iivs.i  S  bo 
(so  !  die  engl.  Uebers.  falsch  noi)  Variante  im  Kommentar  des  Origenes  a  78 

(vdGoltz  57).  3)  x(;  iXv:i'C,ei  B  und  die  alte  Vorlage  von  a  78  (Bauernfeind  108). 
*)  xk;  v.xl  iXK'.Z^ti  der  Kommentar  des  Orig.im  Text  a  78  (Bauernfeind  108).  ̂ )  x'.;, 
xc  xac  eXTC'!^£c  C  KLP  min  Chr  Th,  aber  auch  schon  Clem.  Strom.  IV  46,  2. 

®)  xk;,  XL  eXuc't^ec  (pesch?),  DG  vg  Latt.  Der  Zusammenhang  lafit  5  oder  6 
als  das  nachstliegende  erscheinen,  und  man  wiirde  sich  sofort  dafiir  entschei- 

den,  wenn  nicht  6  eine  typisch  abendlandische,  5  die  xocvTj-Lesart  ware  — 
was  auch  die  verdachtige  Moglichkeit  einer  Korrektur  der  Clemenshandschrift 

nahelegt.    Dagegen    sehen   wir    die   sonst  zuverlassigen  agyptischen  Zeugen 
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eine  HofTnung,  die  man  sehen  kann ,    ist   aber  keine  HofFnung,    Denn 

25  was  einer  sieht,  was  braucht  er  das  noch  zu  erwarten?  Sondern  (nur) 

wenn  wir  hoffen,  was  wir  nicht  sehen,  dann  warten  wir  (wirklich)  in 
26  Geduld.  Ebenso  aber  auch  unterstutzt  der  Geist  unsere  Schwachheit. 

Denn  was  wir  beten  sollen,  wissen  wir  nicht  (,wenigstens  nicht  so)  wie 

es  sich  ziemt,  aber  da  tritt  der  Geist  selbst  fur  uns  ein  mit  wortlosen  Seuf- 
27  zern :  der  aber,  der  die  Herzen    erforscht,  weiB,    was  die  Meinung  des 

28  Geistes  ist,  daB  er  (namhch)  nach  Gottes  Weise  eintritt  fur  Heilige.  Und 
wir  wissen,  daC  Gott  denen,  die  ihn  lieben,  in  alien  Dingen  zum  Guten 
mithilft,    denen  (namlich),    die    nach    seinem  RatschluB  berufen  sind. 

29  Denn  die  er  sich  ersehen  hat,  die  hat  er  auch  dazu  vorausbestimmt, 
dem  Bilde    seines  Sohnes    gleichgestaltet    zu  werden,    auf  daB  er    der 

30  Erstgeborene  unter  vielen  Brudern  sei :  und  die  er  vorausbestimmt  hat, 

die  hat  er  auch  berufen,  und  die  er  berufen  hat,  die  hat  er  auch  ge- 

recht  gemacht;  und  die  er  gerecht  gemacht  hat,  die  hat  er  auch  herr- 
31  lich  gemacht.    Was  sollen  wir  nun  also  dazu   sagen?    Wenn  Gott    fur 

32  uns  ist,  wer  sollte  da  wider  uns  sein  ?  Hat  er  doch  seinen  eigenen  Sohn 
nicht  geschont,  sondern  ihn  fur  uns  alle  dahingegeben :  wie  sollte  er 

uns  da  nicht  zugleich  mit  ihm  (auch)  alles    (andere)    schenken?    Wer 

33  mag  Anklage  erheben  gegen  die  Auserwahlten  Gottes?    Gott   der  (uns) 

34  gerecht  macht?  Wer  ist's,  der  uns  verdammt?  Christus  Jesus,  der 
gestorben,  vielmehr  der  auferstanden  ist?  der  zur  Rechten  Gottes  weilt? 

30  der  sogar   bittend   fur    uns   eintritt?    Wer    mag  uns    trennen  von  der 

gespalten.  3  und  4  miissen  nach  sonstiger  Analogic  als  mit  6  (bzw.  5) 
zusammenhlingend  beurteilt  werden,  so  dafi  der  eigentliche  iigyptische  Text 
in  1  Oder  2  steckt.  Dann  ist  als  Urtext  anzusetzen  1  ziq,  xi  xoi.1  uttoijlevs'. 
=  'was  einer  sieht,  was  braucht  er  das  noch  zu  erharren'.  xac  ist  gut,  Be- 
tonung  des  folgenden  Wortes  (s.  zu  Gal  2  s) !  Hieran  wurde  schon  friih  korri- 
giert:  xaJ  fiel  als  scheinbar  uberflUssig  aus,  x:  verschwand  nach  xcs,  das  aus 
der  strengen  Reihe  fallende  6:tc»|jieVit  wurde  dutch  das  besser  entsprechende 

iXni^t'.  ersetzt:  daraus  ergeben  sich  die  Lesarten  2 — G.  25  Sinn:  'dann  ist 
es  ein  echtes  Hoflfen'.  26  'Ebenso'  namlich  'wie  die  Schbpfung'  (v.  22)  und 
'wie  wir  selbst  seufzen'  (v.  23),  so  seufzt  auch  der  Gottesgeist  in  uns.  Mt)g- 
lich  aber  auch,  dafi  nach  dem  eschatologischen  Ausblick  v.  is— as,  der  dutch 
V.  17  verursacht  wurde,  jetzt  an  v.  16.  le  wieder  angeknlipft  werden  soil. 
♦Ebenso  wie  das  nveuixa  in  uns  wAbba"  ruft,  so  ttitt  es  auch  im  Gebet  fiir 
unsere  Schwachheit  ein'.  Ueber  das  dann  zu  auvavTcXa|ipaveiat  gehotige 
xal  8.  zu  3  7.  Statt  x^  dad-eveia  best  sinnlos  G  xfj?  SeYjaeo);  :  die  Votlage 
hatte  x7j  da{)-eveta  xfj;  oerjaew;,  denn  so  =  infinnilatem  ornlionis  iioslrae 
lesen  f  Ambst  vgl.  Ambros.  ep.  36,  2.  oxevayiJiots  dXaXifjXoi;  :  in  dem  wort- 

losen Stammeln  des  VerzUckten  redet  der  Geist  eine  Sprache,  die  Gott  ver- 
steht.  FUr  die  Metbode  religionsgeschichtlicher  Forschung  ist  det  Vets  lehr- 
reich.  Stiinde  er  genau  so  in  einera  gnostischen  Text,  so  wUrden  wit  un- 
bedenklich  erklUren  :  „Der  Mensch  an  sich  kennt  die  Gebetsfotmel  nicht, 
welche  die  Gottheit  in  seinen  Willen  zwingt :  erst  der  dutch  die  Weihen  in 
ibn  fahrende  besondere  Geist  redet  durch  seinen  Mund  die  echte  Formel". 
Da  aber  bei  Pis  weder  von  rtKennen"  einer  Formel  noch  von  raagischer 
Wirkung  auf  Qott  die  Rede  sein  kann,  so  verbietet  sich  eine  solche  Erkla- 
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rung  von  selbst.  Wir  haben  vielraehr  die  uns  gelaufige  paulinische  Anschau- 
ung  vor  uns,    dafi    auch  das  Gebet    des  Christen  von  dem  in  ihm  lebenden 
TcveOjaa  gewirkt  ist.    Dafi  ein  Wort  wie  v.  26  nun  aber  ebenso  gut  aus  dem 
Gesichtskreis  des  Apostels  wie  aus  dem  eines    gnostischen  Systems    erklart 
werden  kann,    riihrt    daher,    dafi    die  Pneumalehre    des    Pis    tatsachlich  mit 
Vorstellungen    operiert,    welche  der  hellenistischen  Mystik  entstammen,    und 
dafi  Pis  sich   vielfach    auch  in  der  Ausdrucksweise   eng  an  diese  Vorbilder 
anschliefit  (s.  Exc.  zu  8  11  gegen  Ende).     Gemeinsam   ist    dem  Apostel    mit 
der  hell.  Mystik  die   Grundvorstellung,    dafi    in    dem    Wiedergeborenen    die 
Gottheit  als  TiveOpta  Wohnung  genommen  hat  und  in  ihm   wirkt.    Aber  das 
fiir  die  Hohenlage  der  paulinischen  Religiositat  Entscheidende  ist  das  Wesen 
dieses  Tcv£0|xa.  Davon  redet  er  I  Cor  13  (s.  zu  d.  St.)  Gal  5  22,  und  da  hort 
die  religionsgeschichtliche  Parallele  auf:  da  beginnt  aber  fiir  Pis  das  Wesen 

des  Christentums.    UTiepevtuyX'^'^E^'^    ist    ein    von  Pis   gebildetes  (und  in  den 
Handschriften  z.  T.  wieder  korrigiertes)  Wort  statt  des  gelaufigen  evxuyxa- 

vetv  bnkp  c.  gen.  —  'bittend  eintreten  fiir  jem'.    27  xaxa  •9-e6v  erklart  Gen- 
nadius  (Catene  261  29)    durch    xaxa  to  autoO  ̂ sXrjfxa  =  xa^o  Set  v.  26  und 
ebenso  mit  Recht  fast  alle   alten    und    modernen  Exegeten    (vgl.  secutidum 

deum  vg  Latt   7iach   dem    Willen  Golles   pesch)    vgl.  II  Cor  7  9—11.  11  17 
Rm  15  5.  28  Nach  auvepyec  fiigen  6  %-tbi  zu  AB  sa  Orig.  orat.  29,  19:  alle 
iibrigen  Zeugen,  darunter  SC  bo  Clem.  Strom.  IV  46,  1  Or  a  78  und  Orig. 
in  Job.  20,   196  u.  o.  haben  den  Zusatz  nicht,  der  sich  deutlich  als  Ergan- 
zung  des  scheinbar  fehlenden  Subjekts  charakterisiert,    vgl.  auch  I  Cor  10  s. 

dcKavxa  auxotg  xa  uept  auxous  au|x§aivovxa  ytveaO-ai  uapaaxeual^ei  £t{  dya9"6v 
erklart  Gennadius  (Catene  263  1).  bab.  Berach.  60''  berichtet  als  Lehre  des  R. 

Akiba  (c.  120) :  Man  soil  sich  gew'uhnen,  inimer  zu  sat/en:  alles  was  die  Harm- 
her%i(jkeil  (Golles)  lul,  lut  sie  zuiit  Gulen.  Billerbeck  255  f.    Zum  Sprach- 
gebrauch   vgl.  Plutarch   Eroticus  23  p.  769  ̂   ouxw?  i]  cpua:?  yuvatxl  .  .  Tcp6; 
eOvotav  a^ihphz  xa:  cptXcav   (xeyaXa    axjvripyriatw.    Das    xaxa    TcpiO-eacv    xXrjxotc 
wird  9  u  ff .  erklart.    29  Trpoeyvto,  Tipowptaev,  exaXeaev,   lotxatwaev  gibt  eine 
Klimax  (wie  10 14),    in    der  nur  das  erste  Wort  etwas  unklar   ist;    es  mufi 

die  dem  'pradestinieren'  =  7ipoopi!^e'.v  vorausgehende  Stufe  bezeichnen:    Gott 
'ersieht  sich'  den  zu  Rettenden.  Andrerseits  ist  das  yvwad'^vat  des  Christen 
durch  Gott  Gal  4  9  I  Cor  83   13  12  die  Vollendung  des  Christenlebens.   Hell. 

Parallelen  beiReitzenstein  hell.  Mysterienrel.  ̂ 257  ff.  361.   o\Jn\i6p<^o\Ji  :  Dolger 
IX6rS  1,  82  verweist  auf  das  Wasserweihgebet  im  Euchologion  Serapions  193 
(in  Didascalia  ed.  Funk  II  182,  3)  [Jiopcpwaov  uavxa;  xou;  dvayevvwjievous  X7]V 
•8-etav  xac  appyjxov  oou  [lopcprjV.    IVIit  etxwv   ist   der  verklarte  Leib   nach   der 
Auferstehung   gemeint:    s.  I  Cor    15  12.  20.  49  II    Cor  3  is    Col  1  is.    30  Der 
Aorist  eSo^aas  statt  des  Futurum  bezeichnet  wirksam    die   unerschutterliche 

Gewifiheit:   alles   steht  langst  fest  und  ist  erledigt,  auch  wenn  wir's  noch 
nicht   empfinden.     32   Wenn   er   uns  bereits    tatsachlich  das  geschenkt  hat, 
was  ihm  schwer  wurde  abzugeben,  so  wird  er  sicher  in  Zukunft  mit  minder 

schwierigem  nicht  kargen  vgl.  5  e  ff.     33—35  Drei  Fragen,  auf  die  jedesmal 
eine  Antvvort  folgt:  die  letzte  Antwort  legt  es  nahe,  auch  die  friiheren  als 
rhetorische   Fragen   aufzufassen   (wie   oben).    S.  auch  Bultmann  Stil  d.  paul. 
Predigt  71.  Zu  6  oixacwv  vgl.  Js  50  8.     34  Der  Anklang  an  das  Symbol  ist 
schwerlich   zufallig:    die  Bekenntnisbildung  hat   schon  friih  angefangen  und 
ist  in  den  Pis-brief  en  deutlich  zu  merken  s.  Lietzmann  Z.  nt.  Wiss.  1923,  262  ff. 
Norden  Agnostos  Theos  272  ff.  Wenn  der  Leser  die  Formel  kannte  6;  eaxtv 

ev  Ss^ca  ■9-eoO,    o^sv  epXETac   xptva:    J^fovxag  xac  vexpou;  (II  Tim  4  1),  so 
gewinnt   der  Ersatz  ihres  zweiten  Teils  durch  6;  xat  ivxuyxdvst  Onep    t^ixwv 
einen  besonders  kraftigen  Klang.     35  xoO  XpcaxoO  AC  bo  Orig  Athanas.  mehr- 
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Liebe    Christi  ?    Trubsal,    Bedrangnis,    Verfolgung,  Hunger,  BloBe,  Ge- 
36  fahr,  das  Schwert?  Steht  doch  geschrieben :  »Um  deinetwillen  werden 

>wir  den  ganzen  Tag  gelotet,  geachtet  wurden  wir  wie  Schlachtschafe«. 

37  Nein,    in    diesem    alien    siegen    wir    ob    durch    den,    der   uns   lieb  ge- 
38  wonnen  hat !  Denn  ich  bin  uberzeugt,  da6  weder  Tod  noch  Leben, 

weder    Engel    noch    Geisterfursten,    weder    Gegenwart    noch  Zukunft, 
39  noch  Machte  weder  in  der  Hohe  noch  in  der  Tiefe,  noch  sonsl  ein 

Geschopf  uns  trennen  kann  von  der  Liebe  Goltes,  die  in  Christus 
Jesus  unserm  Herrn   ist. 

9  Die  Wahrheit  sage  ich  in  Christus,  ich  luge  nicht,  und  mein  Ge- 
2  wissen  bezeugt  das  mit  im  heiligen  Geiste,  da6  ich  groBe  Trauer  babe 
3  und  unaufhorlichen  Schmerz  in  meinem  Herzen :  ja  ich  wunschte  selber 

von  Christus  weg  verflucht  zu  sein    zugunsten  meiner  Bruder,    meiner 

4  Stammesgenossen  nach  dem  Fleische,  welche  Israeliten  sind,  denen  der 

Sohnestitel,  die  Herrlichkeit  (des  Herrn),    die  Verfugungen,  die  Gesetz- 
5  gebung,    der  Kultus,    die  VerheiBungen,   die  Erzvater  gehoren  und  aus 
denen  Christus  dem  Fleische  nach  stammt  —  der  uber  allem  waltende 

fach,  DG  vg  Latt  meist,  KL  min  pesch  go  Chrys  Th  Ephr  arm  (a  Christo): 
ToO  -S-eoO  S  min  sa  Orig.  lat.  mehrfach,  auch  in  com.  z.  St.,  Euseb.  fr.  in 

Psalm.  10  2  65 14  67  36  Theophanie  (syr.)  I  64.  Ephr.  gr.  1,323  (aty')  Ps.- 
Basil.  de  bapt.  II  13,2  (II  p.  673b  Bened.)  id.  de  virg.  25  (III  613b  Ben.), 
von  Lateinern  Hilarius  in  Ps.  65,  24  Hieron.  com.  in  Ephes.  6,  12:  xoO  ̂ eoO 

Tf]S  ev  XptoTU)  'ItjooO  B  Orig.  de  princ.  (lat.)  Ill  1,  12;  beide  Varianten  sind 
alte,  aber  wertlose  durch  v.  39  verursachte  Korrekturen:  die  Stelle  zeigt,  wie 
niitzlich  bo  zur  Kontrolle  der  grofien  Unzialen  ist,  und  dafi  auch  ein  Zu- 
sammengehen  von  SB  noch  keine  unbedingt  sichere  Garantie  fiir  die  Gewin- 
nung  des  altagyptischen  Textes  bietet.  Dafi  in  diesen  Zusammenhang,  in 
dem  Gott  als  das  handelnde  Subjekt,  Christus  nur  als  Burge  und  Zeuge  er- 
scheint,  die  Lesart  dyaKT)?  xoO  ■O-eoO  besser  passen  wiirde,  ist  klar:  auch 
Chrysostomus,  der  doch  xoO  XptatoO  liest,  notiert  „toO  XpcaxoO"  xai  oux 
tint  „ToO  ̂ toxi"-,  oOxwi;  dSiacpopov  auxtp  xac  Xpiaxov  xat  O-eiv  6vo[id5^£cv  (IX 
598b  Montf.  =  Catene  287  19).  Aber  die  auf  den  ersten  Blick  schwererc  Les- 

art ist  hier  gerade  darum  vorzuziehen;  die  Angleichung  an  v.  89  lag  zu  nahe. 
V.  85  schliefit  dann  enger  an  84  an :  Christus  selbst  als  Richter  tritt  bittend 
fUr  uns  ein  und  oflfenbart  dadurch  seine  Liebe;  er  ist  auch  v.  87  der  dya- 
Ttipa-i,  Und  alle  die  Not  trennt  uns  nicht  von  ihm,  denn  36  es  steht  aus- 
drlicklich  geschrieben,  dafi  wir  sie  um  Christi  willen  erleiden  —  es  ist  der 
Gedanke  des  au[i7:daxetv  Xptax^)  v.  17.  —  Erst  v.  37  bringt  auf  alle  dies© 
Fragen  die  positive  Antwort:  unser  Heil  ist  gewifi.  oca  x6v  dyariTjaavxa  DG 
vg  Ephr  arm  ist  die  seit  TertuU.  Scorp.  13  im  Abendland  vorherrschende 
Lesart:  es  ist  ebenso  wie  v.  11  griechische  Sprachvariante  ohne  kritische 

Bedeutung.  88  'Tod'  und  'Leben'  ohne  besondere  Beziehung  wohl  nur 
rbetorisch  gegenllbergestellt  „als  die  beiden  allgemeinsten  Zustiinde,  in  wel- 

cben  der  Mensch  sein  kann"  (Weifi)  vgl.  14  8.  dtpxa^'  wie  SuvdjAet;  sind  wegen 
der  VerbinduDg  mit  dyyeXot  hier  Engelmftchte:  vgl.  I  Cor  15  34.  30  04'ti)(xa 
(vgl.  II  Cor  10  5)  und  xaTcefvwjia  sind  die  astrologischen  Termini  fUr  die 
grUQte  AnnKheruDg  resp.  Entfernung  eines  Sternes  vom  Zenith,  wo  durch  u.  a. 
•ein  EinfluS  bestimmt  wird.  AiyuKXtot  xou;  doxipag  O^iwixaxa  xai  xaTttcvcb- 

|iaxa  Xa|ipivovT«{  4v   xot;  t67COi{  0O5  Ste^c'aac,  yiveoxj-ac  peXxbva;  y)  xe^povai 
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eauTWV  Xeyouacv  Plutarch  septem  sapientium  convivium  3  p.  149*  (vgl.  Index 
zu  Pap.  Lond.  I  p.  294).  ̂ dd-oi  ist  astrologisch  der  unter  dem  Horizont  be- 
findliche  Himmelsraum,  aus  dem  die  Sterne  aufsteigen  vgl.  Dieterich  Mithras- 
liturgie  p.  8  5  iyo)  tl\ii  au|JLTi:Xavos  6[jLiv  daxTjp  xa:  Ix  t&O  pa\)-ous  dvaAa[ji7ia)V 
p.  12 16  b^s.1  ̂ upa;  dvo'.yojxevas  xac  ipxo\iho\JC,  ix  xoO  ̂ dO-ous  inta  Txapd-evou? 
(die  Planeten)  .  .  ,  aura:  xaXoOvxat  oupavoO  Tu^at.  Kopt.  gnost.  Schriften 
hrsg.  CSchmidt  S,  336.  Die  Fortsetzung  ouxe  zlq  xxcatg  ̂ xepa  zeigt  aber 
ebenso  wie  das  Vorausgehende,  dafi  hier  nicht  von  einer  Ortsbezeichnung 
die  Rede  sein  kann :  also  sind  wohl  die  siderischen  Machte  gemeint,  die  in 
Hohe  und  Tiefe  herrschen.  Vgl.  MDibelius  Geisterwelt  im  Glauben  d.  Pis 
110  ff.  Mit  dem  Jubelruf  838.39  schliefit  die  Verteidigung  und  Vertiefung 

der  3  21  aufgestellten  Hauptthese,  welche  cap.  4—8  trotz  mancher  Exkurse 
verhaltnismiifiig  einheitlich  ausfiillt.  Mit  cap.  IX  beginnt  ohne  Uebergang 
eine  bis  zum  Ende  von  cap.  11  reichende  Untersuchung  der  Stellung  des 
Volkes  Israel  in  der  Heilsgescbichte,  die  Ausfuhrung  des  3  1  ff.  kurz  ange- 
schlagenen  Themas.  EWeber  Das  Problem  d.  Heilsgescbichte  nach  Rm  9—11 
(1911)  hat  diesen  Abschnitt  eingehend  behandelt.  Die  persbnlich  gehaltene 
und  von  hbchster  Warme  erfiillte  Einfiihrung  9 1—5  lehrt,  dafi  auch  hier 
ein  eminent  praktisches  Interesse  dem  Apostel  die  Feder  in  die  Hand 
driickt.  Er  will  zeigen,  dafi  er  nicht  zu  jener  Sorte  von  Apostaten  gehbrt, 
die  mit  grbfitem  Eifer  nun  mit  Fiifien  treten,  was  ihnen  einst  heilig  war. 
Man  mag  ihn  den  Romern  gegeniiber  wohl  so  geschildert  haben,  und  das 
mufite  gerade  die  vornehm  Denkenden  in  der  Gemeinde  gegen  ihn  einnehmen. 
1  Aehnliche  Beteuerungen  der  Wahrhaftigkeit  II  Cor  1  23  2  17  11  31  12 19 

Gal  1 20  I  Tim  2  7.  ev  Xpiaxqj  wie  nachher  iv  T^veOfJiaxt  dyi'cp  =  als  einer  der 
in  Christus  (im  heiligen  Geiste)  lebt.  3  dvd-9-e|jia  'Weihgeschenk',  die  helle- 
nistische  Form  fur  dvd'Q-rjixa  (vgl.  Dittenberger  Sylloge  IV  ̂   208  Index  s.  v.) 
steht  in  LXX  fiir  hebr.  cnn  =::  'Verfluchtes,  Gebanntes'  Deut  7  26  13  17  20  17 
u.  o.  Aus  der  LXX-Sprache  ist  es  in  dieser  Bedeutung  in  die  christliche 
Literatur  ubergegangen:  spater  unterschied  man  kiinstlich  dvdt)-r][ia  'Weih- 

geschenk' von  dvdO-siJia  'Verfluchtes'.  Zum  Gedanken  vgl.  Ex  32  32.  Im  rab- 
binischen  Sprachgebrauch  ist  die  Formel  ich  will  eine  Siiline  ('"■"???)  sein 
fiir  N.  N.  gebrauchlich  als  Ausdruck  starker  Liebe:  der  Sinn  ist,  dafi  der 
Redende  die  Vergeltungsqualen  im  Jenseits  fiir  den  Betreffenden  Ubernehmen 
will.  (Billerbeck  261  und  JacLevy  Neuhebr.  u.  chald.  Wbrterbuch  II  386  f.). 
Diese  Formel  wendet  hier  Pis  an.  Vgl.  auch  II  Cor  13  7.  9,  wo  ein  schwacherer 
Ausdruck  der  selbstlosen  Liebe  geboten  ist.  Ein  gleichfalls  abgeschwachtes 

Analogon  ist  der  in  der  rbm.-kath.  Kirche  sogenannte  'heroische  Liebesakt', 
durch  den  ein  Christ  fiir  sich  auf  alle  Friichte  der  guten  Werke,  Ablasse 
u.  dgl.,  soweit  sie  satisfaktorischen  Wert  haben,  verzichtet,  um  sie  den 
armen  Seelen  im  Fegfeuer  zuzuwenden.  Schaefer  verweist  auf  Exod  32  32. 
4  uw^eaia:  Exod  4  22  Deut  14 1.  56^a:  Exod  16  10  24  le  40  29  Lev  9  6.23  u.  o. 

o:a9-fixai:  Gen  6  is  9  9  ff .  15  is  17  2  ff.  Exod  19  5  31  le  34  10  Lev  26  42  u.  b. 
vgl.  xcpwxbg  x'^i;  otad-Yjxrj;  Num  10  33  u.  b.  Von  5ca0-f]xat  Tiaxepwv  redet  auch 
Sap  18  22  II  Mace  815  vgl.  Sir  44  11.  is:  es  sind  die  'Verfiigungen'  Gottes 
gemeint,  die  den  Patriarchen  zuteil  wurden,  synonym  mit  Verheifiungen  vgl. 
ELohmeyer  Diatheke  127  f.  (=  Unters.  z.  NT  2  hrsg.  v.  Windisch),  Behm 
Diatheke  44  ff.  vojxoO-eaLa  und  Xaxpeta  ist  selbstverstandlich :  vgl.  Exodus- 
Deuteronomium.  Vgl.  Pirke  Aboth  I  2  Aiif  drei  Dingen  beruhl  die  Welt, 
nncn  n^-tt:  bui  nnlzyn  bi?i  r^:;-^^T^r\  by  =  auf  der  Tora  und  auf  dem  Kullus  und 
auf  der  Ausilbung  von  Wohltaten:  vgl.  Bousset  Judentum  ^  117  f.  ereayyE- 
Xcat  vgl.  4 14  ff.:  es  sind  alle  „messianischen"  Weissagungen.  5  Tcaxlpe;  die 
„Patriarchen"    wie  11 28  15  8   (anders  I  Cor  10 1).   x6   xaxd   adpxa   wie    I3 
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6  Gott  sei  gelobt  in  E  wigkeit,  Amen!  Aber  nicht  als  ob  das  Wort  Goltes  (damit) 
hinfallig  geworden  ware :  denn  nicht  alle  aus  Israel  sind  Israel  (im  wahren 

7  Sinne  des  Wortes),  und  weil  sie  »Same  Abrahams*  sind,  sind  sie  (noch) 
nicht  alle  (im  wahren  Sinne)  »Kinder«   sondern   »In  Isaak  soil  dir  Same 

8  »genannt  werden«,    das  heiCt,    nicht   die  Fleischeskinder    sind  Kinder 

Gottes,  sondern  (nur)    die  VerheiBungskinder  werden  als  »Samen«   (im 

9  engeren  Sinne)  gerechnet.    Denn    eine  VerheiBung  ist  dies  Wort    »Um 
jdiese  Zeit  werde  ich  kommen  und  es  wird  Sara  einen  Sohn  haben«. 

10  Aber  nicht  nur  (dies  kann  als  Beispiel  dienen),  sondern  auch  Rebekka, 
die  von   einem  Manne,    unserem  Vater  Isaak^    schwanger  war :    denn 

11  als    (ihre  Zwillinge)    noch  gar    nicht  geboren  waren  und  weder    etwas 
gutes  noch  etwas  hoses  getan  batten,  wurde  ihr  gesagt,  damit  der  mit 

12  Auswahl    (verfahrende)    RatschluB    Gottes    bestehen    bleibe,    bei    dem 

nicht  (irgendwelche)  Werke,    sondern  der  Berufende    die  Entscheidung 

s.  I  Clem.  32  2 :  xaxa  TiveOjxa  ist  er  vVoq  ■O-eoO.  Die  f  olgende  Doxologie  steht 
f ormell  auf  gleicher  Stuf e  wie  die  1 25  und  II  Gor  11  31  (zur  Wortstellung 
vgl.  Ps  67  20),  inhaltlich  motiviert  ist  sie  als  Dank  fur  die  Israel  erwiesenen 
Wohltaten  oder  (s.  Burkitt  Journal  of  theol.  Stud.  V  451  ff.)  als  Beteuerung 
der  Wahrhaftigkeit.  Viele  Exegeten  seit  der  altesten  Zeit  der  Kirche  be- 
ziehen  sie  dagegen  auf  Christus,  der  „aus  Israel  dem  Fleische  nach  stammt, 

aber  (zugleich  dem  Geiste  nach)  Gott  iiber  alles  ist".  Sprachlich  wie  sach- 
lich  sind  beide  Erklarungen  moglich:  wenn  Pis  Christus  Phil  2  6  als  caa  t^sG) 
bezeichnet,  so  ist  an  sich  denkbar,  daC  er  ihn  gelegentlich  auch  einmal 
direkt  •O-eos  nennt.  Um  die  Exegese  dieser  Stella  ist  aber  darum  besonders 
heifi  gekampft  worden,  weil  ein  gleich  starkes  dogmatisches  Interesse  die 

einen  zum  Angriff  auf  diesen  locus  classicus  fiir  die  „Gottheit  Christi"  bei 
Pis  trieb,  wie  die  andern  zur  Verteidigung  aufbot.  Die  Parallelen  Ps  67  20 

40  14  71  18  88  63  105  48  fiir  die  Doxologie  sowie  Eph  4  6  6  IkI  TravTWv  (t'^-so^), 
die  iibrigen  paulinischen  Doxologien  (Rm  1  2b  11  36  II  Cor  11  31  Gal  1  s 
Phil  4  20),  sowie  die  Zurlickhaltung,  mit  der  Pis  uberhaupt  das  Geheimnis 

der  Gottheit  Christi  behandeJt  (s.  Bousset  Kyrios  '^  154),  scheinen  mir  die 
Beziehung  der  Doxologie  auf  Christus  auszuschliefien.  Dagegen  spricht  die 

Parallele  II  Cor  11  si  fiir  eine  Beziehung  von  6  u)v  auf  euXoyyjto;  ('der  in 
Ewigkeit  gelobter  Gott  liber  allem  ist'),  und  Lagrange  weist  darauf  hin,  dali 
1.  euXoYifjT6{,  wenn  es  Pradikat  wftre,  voranstehen  miifite  (die  Ausnahme 
Ps  67  20  sei  nur  halb)  und  2.  die  paulinischen  Doxologien  sich  stets  auf 
das  Vorausgehende  beziehen.  Ueber  euXoyrjTOi;  als  charakteristisches  Prttdikat 
Gottes  im  Judentum  s.  Bousset  Judentum  ^  313  8.  Abzulehnen  sind  unbedingt 
Interpunktionsexperiraente  (bei  Nestle  im  Apparat  verzeichnet)  oder  Kon- 
jekturen  z.  B.  (I)V  6  inl  iz.  ̂ .  (als  ob  Gott  nur  der  Juden  Gott  wlire !)  StrOm- 
man  Z.  f.  nt.  Wiss.  1907,  319.  6  Verschmelzung  von  oux  ofov  und  oux  Sxt, 

die  beide  •nicht  als  ob'  heifien.  IxntKiw  (wie  I  Cor  13  8  TziK-ztin,  BiamTnui 
Judith  60)  •hinfUliig  werden,  versagen'  vgl.  Plutarch  de  puerorum  educatione 
13  p.  9**  'tUrichte  Eltern  Uberladen  die  Kinder  mit  Arbeiten',  oli  drcauScbvie? 
ixntxcTOuoiv  vgl.  Origenes  in  Joh.  XIII  25  i4i>  p.  249  7  Pr.:  die  Vorstufe  dazu 

bildet  iy-Tzinxu)  —  'abfallen'  vom  Schauspieler  und  Redner  oft  gesagt.  Vgl. 

auch  Moulton-Milligan  Vocabulary  s.  v.  '0  Xiyo;  wie  3  2  xd  Xoyca.  Satt  'Ja- 
paifjX  •  lesen  'loparjXtxat  DG  vg  Ambst  Pelag  (Ephr  arm?):  Korrektur  zur 
Verdeutlichung.  Das  erste  Beispiel  v.  6— 9  soil  zeigen,  daii  die  VerheiBung 
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nicht  auf  das  leibliche,  sondern  auf  das  geistige  Israel  sich  bezieht,  also  die 
Verwerfung  des  leiblichen  Israel  niclit  im  Widerspruch  zur  VerheiCung  steht. 
Auch  Hagars  Sohn  Ismael  und  die  Kinder  der  Ketura  stammten  ja  „fleisch- 
lich"  von  Abraham  ab,  aber  nur  der  auf  Grund  der  Verheifiung  (Gen  18  10. 
14:  V.  9)  geborene  Isaak  ist  „Same  Abrahams"  vor  Gott:  dies  sprechen  v.  6. 
V  (9)  aus.  Man  lasse  sich  nicht  dadurch  beirren,  dafi  a7i£p(xa  'Appaa(ji  v.  7 
von  der  leiblichen,  v.  8  von  der  geistigen  Nachkommenschaft  gebraucht  wird, 

7  T£xva  in  Parallele  zu  dem  'laparjX  der  ersten  Satzhalfte  bedeutet  'echte 
Kinder  Abrahams,  denen  die  gottliche  Verheifiung  gilt'  (Lagrange).  V.  8 
zieht  das  Resultat,  welches  der  Leser  zunachst  nur  so  verstehen  kann :  nicht 
die  leibliche  Geburt  an  sich,  sondern  das  Geborensein  auf  Grund  einer 

„Verheifiung"  verbiirgt  die  Gotteskindschaft  (vgl.  4  11  ff.  Gal  829  4  21— 31): 
Damit  ist  aber  doch  gegen  die  judischen  Anspriiche  nichts  bewiesen,  denn 
die  Juden  konnen  erwidern:  „Wir  sind  eben  alle  auch  auf  Grund  einer  Ver- 

heifiung z.  B.  Gen  28  14  35  ii  flf.  oder  gar  Deut  7  6  geboren  bzw.  sind  Nach- 
komraen  Isaaks,  ergo  sind  wir  die  Auserwahlten**.  Wirklich  verstandlich  ist 
V.  8  iiberhaupt  nur  fiir  den,  welcher  Gal  4  21—31  im  Kopfe  hat  und  weifi, 
dafi  Pis  den  Isaak  als  allegorischen  Prototyp  des  „aus  dem  Glauben  Ge- 
rechtfertigten"  fafit,  dafi  xsxva  xfis  aapxo;  den  naturlichen  Gegensatz  bilden 

zu  den  xaia  7rveO|xa  geborenen  Verheifiungskindern  xaxa  'laaax  (vgl.  zu  der 
Stelle).  Die  Erinnerung  an  den  Galaterbrief  hat  dem  Pis  in  v.  8  die  Wahl 
der  Worte  an  die  Hand  gegeben:  daher  stammt  das  hier  befremdliche  und 
aus  V.  6  und  7  nicht  zu  verstehende  eTrayyeX^ag,  das  erst  in  v.  9  erklart  wird. 
Jedoch  bringt  Pis  hier  nicht  die  Gedankengange  von  Gal  zum  Vortrag,  die 
ihn  zu  einer  c.  4  verwandten  Erorterung  iiber  die  iKxyyeXioc  und  Allegori- 
sierung  Isaaks  fiihren  miifiten,  sondern  setzt  die  in  v.  6. 7  begonnene  Argu- 

mentation fort  in  V.  10—13,  welche  auch  den  bisher  noch  moglichen  jiidi- 
schen  Einwand  beseitigen.  Dafi  die  leibliche  Abstammung  nichts  entscheidet, 
zeigen  Jakob  und  Esau,  die  beide  Nachkommen  Isaaks  waren,  und  von  denen 
Gott  doch  nur  den  einen  auf  Grund  seiner  freien  Bestimmung  sich  erwahlt 

hat.  10  Grammatisch  nicht  zu  konstruieren:  zu  'Pe^exxa  fehlt  das  Verbum: 
mit  xux'Q  V.  12  wird  dies  Subjekt  wieder  aufgenommen.  Auch  das  Weglassen 
des  Subjekts  zu  ysvvrjb-evtwv  ist  hart.  oO  |i6vov  oi:  nicht  nur  bei  verschie- 
denen  Miittern  wie  bei  Isaak  und  Ismael,  sondern  bei  derselben  Mutter  und 
demselben  Vater,  ja  bei  Zwillingen,  hat  sich  erwiesen,  dafi  Gott  den  einen 
annimmt,  den  anderen  verwirft.  (Piir  die  Art,  wie  Pis  die  Zitate  verwertet, 
ist  lehrreich,  dafi  in  Gen  25  23  ausdrUcklich  von  den  zwei  Volkern,  nicht 
den  beiden  Personen  gesprochen  wird.)  Nun  ist  allerdings  tatsachlich  der 
Nachweis  erbracht,  dafi  die  leibliche  Abstammung  vor  Gott  gleichgUltig  ist. 
Der  Anspruch  des  Juden  ist  zuriickgewiesen:  wenn  einer,  so  war  doch  Esau 

„Sohn  Abrahams"  —  und  ein  neues  ungeheures  Problem  aufgeworfen,  das 
der  Predestination;  Gottes  freier  durch  keine  Geburtsvorrechte  beeinflufiter 
Ratschlufi  ist  der  einzige  zureichende  Grund  fiir  die  Seligkeit  der  Auser- 
wahlten.  Dabei  ist  iibrigens  im  Auge  zu  behalten,  dafi  nicht  eigentlich  die 
Predestination  des  einzelnen  Menschen,  sondern  die  ganzer  Volker  das  Thema 
des  Pis  ist;  wie  es  ja  seiner  Denkweise  entspricht  vgl.  zu  15 19.  (Ueber  den 
Pradestinationsgedanken  bei  den  Juden  vgl.  Bousset  Judentum  ^  373  f.  463  f. 
Foot  Moore  Judaism  1,  454  ff.  EdMeyer  Ursprung  2,  115  ff.  2981)  y.oiTri 

=  'Beischlaf  ein  der  jiidischen  Koine  eigentUmlicher  Euphemismus  (LXX, 
Sap  3  13.  16  Rm  13  13  Hebr  13  4),  gelegentlich  sogar  gleich  arceppia  iy.y\j^iv 
vgl.  Num  5  20  sowxe  t:$  xyjv  xoittjv  auxoO  ev  ooi  Lev  18  20  Swae:?  y.oixt]'^ 
OTiepixaTo;  aou  18  23,  was  hier  wegen  e;  £v6;  besser  pafit  (Zahn).  11  cpaO- 
Xov:  xaxov  KL  min  Chr  Th,  DG  ist  Einsetzung  des  gewohnlicheren  Wortes. 



Rm  9 13]  Gottes  PrSdestination  entscheidet  92 

13  gibt :    :»der  GroBere  wird  dem  Kleineren  dienen«,  wie  denn   (als  Grund 
fur    diese  Entscheidung  Gottes)    geschrieben    steht    »den  Jakob    liebte 

u  :&ich,  den  Esau  aber  haBte  ich«.  Was  sollen  wir  nun  (dazu)  sagen  ?  1st  da 
15  etwa  Ungerechtigkeit  bei  Gott?  Nimmermehr !  Zu  Moses  sagt  er  ja: 

>Ich  werde    mich    erbarraen,    wessen    ich    mich    erbarme  und  Mitleid 

16  »haben,  mit  wem  ich  Mitleid  habe«.  Also  kommt's  nicht  aufs  Wollen 
17  und  Rennen,  sondern  auf  das  Erbarmen  Gottes  an.  Denn  die  Schrift 

sagt  zu  Pharao  »Gerade  dazu  habe  ich  dich  erweckt,  um  an  dir  meine 
:»Macht   zu    erweisen,  und    damit    mein  Name    auf   der    ganzen    Erde 

18  jverkundet  werde «.  Folglich  erbarmt  er  sich,  wessen  er  will,  und  ver- 

19  stockt,    wen    er  will.    Nun  wirst  du  mir  sagen:    Was   tadelt    er    (uns) 
20  dann  noch  ?  Denn  wer  widersteht  seinem  Willen  ?  Du  Mensch,  wer 

bist  du  denn,  daB  du  Widerrede  gegen  Gott  erhebst  ?    Sagt    etwa    das 

21  Gebilde  zum  Bildner :  Was  hast  du  mich  so  geschaffen  ?  Oder  hat 
nicht  der  Topfer  Macht,  aus  demselben  Teig  das  eine  GefaC  zur  Pracht 

22  und  das  andere  zum  Schmulz  herzustellen?  Und  wenn  (nun)  Gott  in 
der  Absicht  seinen  Zorn  zu  erweisen  und  seine  Macht  zu  zeigen  in 

\ieler  Langmut  die  zum  Untergang  geschaffenen  GefaBe  des  Zorns  er- 
23  tragen  hat,  und  damit  er  den  Reichtum  seiner  Herrlichkeit  zeige  an 

den  Gefassen  der  Barmherzigkeit,    die  er    zur  Herrlichkeit   vorbereitet 

24  hat  — ?    Zu  denen  er  auch  uns  berufen  hat  nicht  nur  aus  den  Juden 

25  sondern  auch  aus  den  Heiden,  wie  er's  ja  auch  im  Hosea  sagt  »Ich 
>werde    mein  Nichtvolk    mein  Volk  nennen  und  die  Nichtgeliebte  Ge- 

26  iliebte.  Und  an  dem  Orte,  da  ihnen  gesagt  wurde  ,Ihr  seid  nicht  mein 

>Volk'  da  werden  sie  genannt  werden  Sohne    des   lebendigen  Gottes«. 
27  Jesaias  aber  ruft  uber  Israel  :&Wenn  die  Zahl  der  Sohne  Israels  sein 

>wird  wie  der  Sand  des  Meeres,    der  Rest  (nur)  wird  gerettet  werden. 

13  Mai  1  2. 8.  14  Und  sofort  erhebt  sich  die  standige  Frage:  wie  reimt  sich 
diese  Willkiir,  die  von  zwei  noch  ungeborenen  Wesen  das  eine  zum  Heil,  das 
andre  zur  Verdammnis  bestimrat,  mit  der  Gerechtigkeit  Gottes?  15—18  Statt 
zu  antworten,  beweist  der  Apostel  zuniichst  des  weiteren  aus  der  Bibel,  dafi 
Gott  wirklich  prinzipiell  so  handelt.  Tpexovxo? :  das  Bild  des  in  der  Rennbahn 
nach  dem  Ziele  laufenden  auch  Gal  2  2  5  7  1  Cor  9  24. 20  II  Th  3  1  Phil  3  12 

(Hebr  12  t):  es  stammt  aus  der  stoischen  Diatribe  (s.  Wendland  Literatur- 
formen  356  4).  17  Bezeichnend  fiir  Pis,  dafJ  er  selbst  hier  statt  'es  sagt  Gott 

durch  den  Mund  des  Moses'  einfach  setzt  'es  sagt  die  Schrift'.  Uebrigens 
wird  die  LXX  Ex  9  lo  frei  zitiert.  18  Ueber  die  Durchflihrung  der  Ver- 
stockungstheorie  in  den  Evangelien  vgl.  Holtzmann  Archiv  f.  Rel.wiss.  X  38. 
Nt.  Theol.  IP  894.  541.  Wiederum  aber  wird  19  die  Frage  von  v.  u  auf- 
geworfen,  lihnlich  wie  3  s — 8.  Aber  ebensowenig  wie  in  cap.  3  geht  der 
Apostel  hier  auf  diese  „akaderai8che"  Frage  ein.  Seine  Antvvort  lautet  einfach : 
Gott  kann  tun  was  er  will,  und  der  Mensch  hat  nicht  das  Recht,  Gottes 
Tun  nach  seiner  beschrttnkten  Logik  zu  beraessen!  Diese  Aussage  der  sich 

bescheidenden  Frttmraigkeit  rauBte  antiken  Ohren  sehr  „unphiIosophisch'' 
klingen.  Durch  Kant  erst  haben  wir  gelernt,  dafi  die  Antwort  philosophisch 

richtiger  ist,  als  die  Alten  sich  trtturaen  liefien.  R.  Otto  Das  Heilige  "  107  f. 
Tgl.  95,  vDobschUtz  Stud.  u.  Krit.  1923/24,  240  f^.  19  dvl)-eoTr^xev  gnomisches 
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Perf.  vgl.  Sap  Sal  12  12  xt's  yap  epec  xi  ETroiTjaa;;  9]  tc's  avxiaTTjoexai  xw 
xpi\ia,z'.  aou  (vgl.  Grafe  in  Theol.  Abhandlungen  Weizsacker  gewidmet  S.  264  ff.). 
20  fxevoOvye  (auch  [jievoOv)  steht  im  NT  bfter  am  Anfang  eines  Satzes  (gegen 

den  klassischen  Sprachgebraucb )  Lc  11  28  Rm  10  is  vgl.  Phil  38  =  'vielmehr'. 
Aehnlich  [xevxotye  P.  Oxyr.  Ill  531  19  P.  Amherst  II  135  11.  Der  agypt. 

Text  (SAB)  stellt  {xevoOvye  (|x£v&Ov  B)  hinter  w  a/ii-pwTce,  die  Koine  KLP  go 
Chr  Th.  aber  auch  bo  Orig.  de  princ.  Ill  1,  7.  1,  22  davor:  DG  vg  Latt, 
sowie  sa  (pesch?  Method,  resurr.  I  45,  1?)  lassen  es  ganz  aus.  21  Das 

Bild  aus  Js  45  9 — 10  und  29  le  entlehnt  (vgl.  auch  Js  648  Jer  ISe  Sir  36  is), 
aber  die  Form  erinnert  an  Sap  15?  £x  xoO  auxoO  TcrjXoO  dveTiXaaaxo  xa  xe 

x6)v  xa'S'apwv  epywv  SoOXa  oy.e()yi  xa  xe  ivavxt'a,  Tiavd-'  6{xot(j)j*  xcuxwv  5e  Ixepou 
xiQ  exaaxou  laxcv  "^  XP'^'^'S*  >tptxyj5  6  urjXoupyos.  Billerbeck  271  weist  darauf 
hin,  dafi  im  rabbinischen  ■'ba  =  axeOo?  in  umfassender  Weise,  selbst  von 
Abstractis  und  Menschen  gebraucht  wird.  Die  mit  22  beginnende  Periode 
hat  keinen  Nachsatz:  er  ist  zu  erganzen  (=  dann  ist  es  in  Ordnung),  wie 

ofter  bei  'Wenn'-Satzen  vgl.  Lc  19  42  Act  23  9  Joh  6  62  nicht  wesentlich  ver- 
schieden  von  Lc  13  9  u.  a.  yvioptaa:  x6  Suvaxov  auxoO  ev  TioXXf^  [iaxpoO-u|Jica 
tic,  axeurj  opyfiq  G  Pel^  Julian  v.  Aeclanum  bei  August,  op.  impf.  I  134  ist  eine 
erleichternde  Korrektur:  spater  ist  in  diese  Lesart  das  getilgte  r^veyxev  wie- 
der  eingetragen  worden:  so  go  Amb,  schliefilich  sogar  ihm  ein  Objekt  ge- 
geben  T^veyxev  6pyr]v  d<;  oxeuT)  6py>5^  pesch  Ephr  arm.  Was  unter  der  evoei^tg 
opyfj;  zu  verstehen  ist,  zeigt  1  is — 3  20:  das  ist  eben  zugleich  ein  Machter- 
weis  Gottes.  Also  wohl  nicht  'obwohl  Gott  seinen  Zorn  erweisen  will  (nam- 
lich  im  Endgericht)',  wie  die  meisten  erklaren.  Dafi  dabei  auch  an  das 
Endgericht  gedacht  sein  wird,  soil  nicht  in  Abrede  gestellt  werden  (IV  Esra 

774).  Anders  Sap  12  20  et  yap  exO-poOj  Traiowv  aou  xac  d-feiXo|xevou;  d-avdx(p 
[iEToc  xoaauxyj;  eit|jia)pr;aa{  Tipoaox^?  xac  SsTjaeco;  (oder  oteaew;?),  S0U5  xpovouj 
xac  xoTiov  61  wv  djiaXXaywac  xfj;  xaxia;,  (iexd  Ttoarj?  dxpt^Jeia;  Ixpiva;  xoug 

utou?  aou  usf.  Der  Gedanke  an  'Zeit  zur  Bekehrung'  ist  hier  durch  den 
Zusammenhang  ausgeschlossen :  die  [xaxpo^ujita  besteht  nur  darin,  dafi  Gott 
die  Sunder  uberhaupt  leben  lafit,  und  das  tut  er  mit  Absicht  ^eXwv  evSet- 

^aaO-ai  xijv  opy/jv  (vgl  v.  17  et?  xcOxo  .  .  okw?)  usw.  Wenn  man  ^eXwv  so 

fafit  wie  eben  vorgeschlagen,  wird  man  xac  I'va  yvwpiaiQ  ihm  syntaktisch gleichstellen.  Freilich  erscheint  dann  der  harte  Sinn:  „Wenn  Gott  die  Siin- 
der  in  Langmut  gewahren  lafit,  um  auf  der  einen  Seite  seinen  Zorn,  auf 
der  andern  seine  Giite  zu  erweisen  —  so  ist  das  seine  Sache  und  du  hast 

nichts  dawider  zu  reden".  Aber  ist  das  nicht  etwa  auch  v.  20— 21  gesagt  und 
1  18 — 3  31  breit  ausgefiihrt?  So  lehnt  Pis  uberhaupt  jedes  Eingehen  auf  die 
Frage  schroff  ab,  um  in  v.  24  das  fUr  den  Christen  allein  in  Betracht  kommende 
Fazit  zu  Ziehen:  und  durch  diesen  allmachtigen  und  unbegreiflichen  Willen 
sind  wir  berufen.  Dafi  Ss  einen  starken  Gegensatz  bezeichnen  musse,  wie 
Weifi  betont,  ist  unrichtig,  gilt  auch  nicht  einmal  fUr  et  Se,  wie  die  von 
ihm  zitierte  Stelle  Act  23  9  beweist.  Die  ubliche  Erklarung  lafit  den  Apo- 
stel  auf  den  Einwurf  in  etwas  eingehen:  „Wenn  nun  aber  voUends  Gott 
aus  Langmut,  obwohl  er  sich  den  schon  jetzt  nach  v.  ai  ihm  moglichen 
Zorneserweis  fiirs  Endgericht  aufgespart  hat,  und  um  seine  Giite  gegen 
die  Erwahlten  zu  zeigen  [wieso?]  so  handelt,  dann  bist  du  voUig  geschla- 
gen".  Das  bleibt  eine  Abschwachung  des  Pathos,  zu  welcher  der  Wortlaut 
nicht  zwingt.  24  xat  gehort  zu  Vjixag,  s.  zu  3  7.  Jetzt  lenkt  die  Darlegung 
wieder  zum  Thema  von  v.  6  zuriick:  das  AT  selbst  weissagt  ja,  dafi  (fur- 
erst)  nicht  ganz  Israel  glauben  wird,  sondern  nur  ein  Teil,  wahrend  die 
Heiden  Gottes  Liebe  erfahren  werden.  25—26  Aus  Hos  2  23  (frei  zitiert) 
und  1  10  (wortlich  nach  A)  kombiniert.  27  Die  Worte  rj  b  dpt^|ji6s  xwv  ucwv 
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28  >Denn  indem  er  sein  Wort  vollendet  und  zurichtet,  wird  der  Herr    es 

29  :>auf  der  Erde  ausfuhren«,  Und  wie  Jesaias  vorausgesagt  hat  »Wenn 
inicht  der  Herr  Sabaoth  uns  Samen  ubrig  gelassen  hatte,  wie  Sodoma 

30  >waren  wir  geworden  und  wie  Gomorrha  geglichen«.  Was  also  folgt 
daraus?  (Dies),  daB  die  Heiden,  die  der  Gerechtigkeit  nichl  nachjagten, 

die  Gerechtigkeit  ergriffen  haben,  und  zwar  die  Gerechtigkeit  aus  Glau- 

31  ben,  Israel  aber,  das  dem  Gerechtigkeitsgesetz  nachjagt,  nicht  zum  Ge- 
32  setz  gelangt  ist.  Warum?  Weil  es  nicht  aus  Glauben,  sondern  da  es 

aus  Werken  (gerecht    zu  werden   dachte):    sie  sind    an  den  »Slein  des 

33  lAnstoBes*  gestoBen,  von  dem  geschrieben  steht  »Siehe  ich  setze  in 
»Sion    einen  Stein    des  AnsloBes    und    Pels    des  Aergernisses,  und  wer 

10  :»an  ihn  glaubt,  der  wird  nicht  zuschanden  werden«.  Ihr  Bruder, 
der  Wunsch  meines  Herzens  und  mein  Gebet  zu  Gott  ist  fur    sie,  daB 

2  sie   gerettet   werden  mogen.    Ich  bezeuge    ihnen  ja,  daB  sie  den  Eifer 
3  um  Gott  haben,  aber  nicht  in  rechter  Erkenntnis,  Denn  da  sie  die 

Gottesgerechtigkeit    verkannten  und  die    eigene    aufzurichten    strebten, 

sind  in  Erinnerung  an  Hos  1  10  in  die  hier  zitierte  Stella  Js  10  22— 23  einge- 
fiigt:  ob  die  LXX  frei  zitiert  oder  eine  andere  Uebersetzung  benutzt  ist, 
bleibt  fraglich  vgl.  Exc.  zu  Gal  4  31.  28  Hinter  auvx£{j.v(DV  fiigen  hinzu  ev  5:- 
xacoauvTj,  ott  Aoyov  auvt£T[JLr;(ji£vov  DG  vg  Latt,  KLP  go  Chrys  Euseb  dem. 
evang.  II  3,  44  p.  62^  d.  h.  sie  erganzen  das  Zitat  nach  der  LXX.  29  wort- 

lich  Js  1  9.  30  li  ouv  epou[i£v  —  'Was  ist  also  das  Resultat?'  Das  ta  \xr\ 
6:d)xovTa  ist  nicht  zu  pressen  und  rait  2  14  ff.  in  Widerspruch  zu  stellen : 

gemeint  ist  'deren  Charakteristikum  doch  im  Gegensatz  zu  den  Juden  (v.  ai) 
nicht  gerade  das  otwxsiv  otxacoouvryv  ist'.  31  vojjiov  otxatoouvrjs  =  das  Ge- 
setz,  welches  dem,  der  es  erfiillt,  Gerechtigkeit  verheifit  2  13.  ei?  v6[jlov  ist 
aus  rhetorischen  Griinden  wegen  des  Parallelismus  gevvahlt  und  deshalb  in- 
haltlich  miBverstandlich  (e\)-vr]  .  .  jxij  ottbxovta  Stxatoauvrjv,  xateXa^ev 

oixatoauvTjv  —  'laparjX  .  .  Oiwxwv  vonov  .  .  .  dq  "^oiiow  oux  etpb-aasv); 
gemeint  ist  Biq  xeXetwatv  v6(ioi>,  oder  vielraehr  ganz  prazise  ziq  otxacoauvTjv. 
Die  Lesart  di  v6|xov  5txa:oa6vrj:  vg  Latt  (nicht  Pel),  KLP  go  pesch  Chr  Theodt 
ist  ein  Verbesserungsversuch.  32  ipyia^  -|-  v6|iou  D  Hieron.  in  Js  8  15.  KLP 

go  pesch  Ephr  arm  Chrys  Theodt,  Korrektur  nach  3  20.  Der  'metaphysische' 
Grund  fUr  Israels  Verwerfung  ist  zwar  die  Priidestination,  aber  als  sub- 
jektive  Ursache  koramt  in  Betracht  die  falsche  Willensrichtung  Israels : 
dies  wird  dann  in  c.  10  naher  ausgeflihrt.  Das  w?  markiert  das  sub- 
jektiv  irrttiraliche  des  israelitischen  Strebens  s.  Kaderraacher  Gramm.  ^  20 
33  kombiniertes  Zitat  (ob  aus  einera  Plorileg?  s.  Exc.  zu  Gal  4  si) :  Js  28  le 

LXX:  ioob  eyo)  i\i^iXXtii  et;  xa  xJ-ejieXca  i^twv  Xu^ov  TcoXuieXfj  exXexxiv  a.Y.(iQ- 
ycDviaJcv  evxtjxov  d^  xa.  {)-e(ieXta  aOxfjC  xai  6  Tcioxeuwv  Ik  aOxo)  ou  (xyj  xax- 
acoxuvO-?)  und  Js  8  u  xaJ  oOx  w?  Xiy-ou  7ipoox6n(xaxt  ouvavxYjaeab-e  ou5e  w; 
iiixpxi  Ttxojuaxc,  wofUr  aber  nach  der  Randnote  von  Q  Aquila  las  xal  ei<; 
XiiKov  TrpoaxdiAiiaxo;  ,  .  xai  e?;  oxepewfia  axavoaXou.  Der  Stein  des  AnstolJes 
ist  Christus:  vgl.  Mt  21  la  Lc  2  84  I  Petr  2  e.  s  Barnab.  Gaff,  XI  Wieder 
betont  der  Apostel  seine  trotz  des  negativen  Resultatcs  v.  ao  unverminderte 

warme  Anteilnahme  an  seinem  Volk  —  wie  schon  9  1  11'.,  sie  wollen  zu  Gott, 
aber  sie  gehen  auf  falschem  Wege  (v.  »).  Der  wahre  Weg  liegt  so  nahe  und 

ist  in  seiner  allumfassenden  Ueilswirkung  in  der  Schrift  bezeugt  (v.  4— ir>): 
aber  Israel  ist  verstockt  und  folgt  dem  Kufe  Gottes  nicht  (v.  le— ai).  eOSoxia 
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bishernur  in  jiidischer  Koine  nachweisbar 'Wohlgefallen',  hier  'was  ich  gerne 
mochte  =  Wunsch'  (Eph  Is):  wohl  durch  Angleichung  an  das  beliebte  eO- 
oo^ix  entstanden.  Sonst  heifit  zu  eOSoxeo)  das  Substantiv  e'jooKrp:^ :  P.  Lond. 
II  289  17  p.  185  (a.  91)  u.  o.  Dittenberger  Sylloge  II3  685io8  und  in  glei- 
cher  Bedeutung  wie  hier  Or.  inscr.  I  335  122  xaxa  Tr;[v  xoO  oi^iiou  e^xttayrjV 
Y.ccl  xy)v  paaiXsw]?  euooxTjacv  (II  Jh.  v.  Chr.).  3  dcYVOoOvxe;  vgl.  19  :  also  nicht 

'ohne  Kenntnis',  sondern  'ohne  richtige  Wiirdigung'.  Text  ̂ )  loi'av  AB  bo 
sa  Clemens  Strom.  II  42,  4  Or,  P  178  Ps.Basilius  bapt.  I  2,  19  II  8,  6,  D  vg  Au- 

gustin,  - )  idixy  -{-  o:xa:oauvy]v  S,  KL  min  go  pesch  Chrys  Theodt  Ephr  arm, 
G  Latt  (Tertull.  c.  Marc.  V  14  p.  624  Kroymann  liest  deum  euiin  ignoran- 
les  el  siiam  iustiliam  sistere  quaerenles):  man  wird  1  als  altagyptische 
Lesart  vorziehen,  wahrend  2  sichtlich  fiir  Koine  und  Abendland  charakte- 
ristische  Korrektur  ist. 

Die  Gottesgeeechtigkkit.  Der  Fehler  der  Juden  besteht  darin,  dafi  sie 

die  Sixaioouvrj  6-eot3  ignoneren,  sich  nicht  iinter  sie  stellen,  sondem  an  deren  Stelle 
die  iSca  Sixaioouvyj  aufrichten  wollen.  Den  gleichen  Gedanken  in  etwas  anderer 
Wendung,  aber  so  deutlich,  dafi  jedes  Mifiverstandnis  ausgeschlossen  ist,  spricht 

Phil  3  9  aus,  wo  der  Apostel  sich  selbst  nennt  einen  ]yf\  exwv  S  ji  rj  v  StxatoouvTjv  -ctjv 
kv.  vonou,  aXXa  itjv  8ta  utoxewg  XpioxoiJ,  tTjv  S  x  0-  e  0  tl  8txaioo6v7jv  Snl  \%  nCaxet.  Die 

neigene"  Gerechtigkeit  ist  also  die  durch  Tun  des  Gesetzes  selbst  erworbene,  die 
Gerechtigkeit  „Gottes"  die  um  des  Glaubens  willen  von  Gott  geschenkte,  wie  10*ff. 
weiter  ausfiihrt:  I5ta  und  9-soO  sind  also  vollkommen  parallel  vom  Urheber  gebraucht. 
Der  TrSger  der  SixatoouvYj  ist  in  beiden  Fallen  der  Mensch,  an  ihm  findet  das  Xo- 

YioS-^vat  tYjv  8ixatoai(virjv  (4  n),  das  8txatot3a9-at  (328)  statt,  Gott  ist  der  Sixa'.wv  (s.  zu 
3  26).  Andrerseits  ist  85  die  O-soO  SixaioouvT]  durch  den  ganzen  Zusammenhang  und 
den  Gegensatz  %  dSixia  vjiiSv  deutlich  als  gOttliche  Eigenschaft  gekennzeichnet,  und 

da  1 17  SixaioouvY]  9-eoCi  gleichfalls  in  v.  is  die  Gegens^tze  dpyvj  0-eoO  und  dSixia  dcvO-pw- 
TiiDv  findet,  wird  man  zunachst  geneigt  sein,  audi  hier  diese  Bedeutung  anzunehmen. 
Dagegen  erhebt  aber  der  Zusatz  ix  TiioTeu)?  etg  uioiiv  Einspruch,  der  in  Verbindung 

mit  dem  Zitat  vom  Sixatoj  Ix  Ttiaiewc  nachdrucklich  die  SixaioaOvYj  S-soO  als  mensch- 
liche  Eigenschaft  fordert.  Damit  ist  f estgestellt,  dafi  1 17  das  Wort  tatsSchlich 
eine  schillernde  Doppelbedeutung  hat,  die  bei  der  Wiederaufnahme  von  1 1?  in 
3  2iff.  wiederkehrt  (s.  zu  d.  St.):  es  bezeichnet  eine  gOttliche  Eigenschaft,  die  aber 
auch  aus  Gnaden  dem  glSubigen  Menschen  verliehen  wird.  Das  zeigt  besonders 
klar  die  erste  Stelle,  an  der  die  Formel  in  den  Plsbriefen  begegnet,  U  Cor  5  21 
(die  alteren  Briefe  haben  8.  ̂ .  nicht):  Gott  hat  Christus  fiir  uns  iiiapxiav  inoirjoev 

=  zum  Trager  der  Siinde  gemacht,  Cva  rjiisls  '^^'^lii^^^rx.  SixaioouvY)  S-eoO  iv  auiip  = 
damit  wir  TrSger  der  gSttlichen  Gerechtigkeit  wiirden  in  der  Vereinigung  mit 
Christus  (s.  zu  d.  St.).  Wir  miissen  uns  demnach  damit  abfinden,  dafi  Pis  neben 
dem  allgemein  ublichen  Sprachgebrauch,  der  eine  gOttliche  Eigenschaft  bezeichnet, 

noch  einen  eigenen  entwickelt  hat,  in  dem  S^sou  als  Genetiv.  auctoris  =  Sx  O-eoO 

=  S-sta  =  iiveo(iaxixYj)  zu  interpretieren  ist,  und  dafi  ihm  oft  die  beiden  Bedeu- 
tungen  gleichzeitig  gegenwSrtig  sind.  Aehnlich  sagt  er  II  Cor  1  la  6x1  iv  dcyidxTjxi 

xal  elXixpLVtqc  xou  •S-sotJ,  o'jx  iv  oocpiq:  oapxix^  iXX'  iv  ;fapixi  9-eo'j  dvsaxpdcp>]|j,sv  iv  xco 
xoajifp,  wo  doch  auch  die  von  Gott  geschenkte  b.-^\.bxr^z  und  elXixpivia  gemeint  sind 
im  Gegensatz  zur  eigenen  oo^ia  der  adp;.  Vgl.  Od.  Salom.  25 10  und  ich  ward  krdf- 
tig  in  der  Wnhrheit  und  heiliu  (gerehiigt  kopt.)  in  (Inner  Gerechtigkeit  (JWeifi  Pre- 

digt  Jesu«  191).  KBenz  Theol.  Quartalschr,  94,590  fafit  8.  «•,  dementsprechend  als 
gottliche  Eigenschaft,  die  infolge  der  mystischen  Einheit  mit  Christus  auf  den 

Glaubigen  ubergeht.  AixaioouvYj  S-eou  kommt  aufier  bei  Pis  noch  (MtSas?)  Jac  1  20 
II  Petr  1 1  (s.  zu  d.  St.)  vor  (Holtzmann  nt.  Theol.  II  ̂  137  ff.  HSring  Sixa-.oauvT]  3-£o5 
bei  Pis  1896).  Ueber  das  Wesen  der  8.  3-.  s.  zu  325, 
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4  haben  sie  sich  der  Gottesgerechtigkeit  nicht  untergeordnet.  Denn  das 

Ende    des  Gesetzes    ist  Christus,    zur  Gerechligkeit    fur    jeden  der  da 
5  glaubt.  Moses  namlich  schreibt  von  der  Gerechtigkeit  aus  dem  Gesetze: 

6  »Der  Mensch,  der  (sie)  tut,  wird  durch  sie  leben«.  Die  Gerechtigkeit 
aus  dem  Glauben  aber  spricht  so:  »Sage  nicht  in  deinem  Herzen  Wer 

:>wird  in  den  Himmel  hinaufsteigen?*    namlich  um  Christus   herabzu- 
7  holen  Oder  »Wer  wird  in  die  Tiefe  hinabsteigen«  namlich  um  Christus 

8  von  den  Toten  heraufzuholen,  sondern  wassagtsie?  »Nahe  bei  dir  ist 
>das  Wort,    in   deinem  Munde  und  in  deinem  Herzen«    namlich    das 

4  Zum  Gedanken  vgl.    821  (x^ph  vojjiou)   Gal  826.   Die  iibliche   Bedeu- 

tung 'Ende' fiir  xeXo;  ist  hier  die  allein  sinngemafie:  v.   4  gibt  so  das  Thema 
des  folgenden  an:  et^  Sixawauvrjv  mit  starker  Verkiirzung  'so  dafi  nunmehr 
gerecht  wird  jeder  der  da  glaubt'.  xeXoi;  als  'Ziel'  zu  fassen  (Schaefer,  Sicken- 
berger)  nach  Gal  824  liegt  hier    dem  Zusammenhang  (v.  b!)  fern.  5  vgl.  2  13 

Gal  3  12.  6  Deut  80 11 — 14   liegt   zugrunde  -fi  evxoXT]  auxrj  .    .   oux  uTiepoyxos 
^axcv    ouok   (jiaxpav    diib    aoO.    "    oux  ̂ v  xw  oupav(jj  dcvo)  ̂ axcv  Xeywv  (=  so 

dafi  du  sagen  konntest)  Tc's  dvapTjaexac  "^^fjilv   ei<;   xov  oupavov   y.cd   Xri\i^txtxi 
atjXTjv  i^fiCv  xat  dxoOaavxe;  auxb  7io'.Yjao[iev ;  i^  o^g^  uepav  xt];  •Q-aXaaaTjg  eaxtv 
Xeyoov  TLq  oiauepdaei  i^|Jiiv  et?  xb  Tiepav  X'^s  ■S-aXaaarjs  xac  Xd^vj  T^fiiv  aux7]v  .  .  . 
^*  eaxiv  oou  iyV^S  "^^  ̂ "^jxa  o'^oopa  ev  xw  axo^xaxc  aou  xac  ev  x^   xapSta   aou 
xal  ev  xa:s  x^P*^^''  ̂ 0^  "'^'^^  uoietv.  Pis  fafit  die  Stelle  als  typologischen  Aus- 
spruch  der  personifizierten  Aixacoauvyj  ex  Tctaxeco?  und  exegesiert  sie,  wie  das 
dreifache  xouxeaxLv  zeigt :  er  ignoriert  also  das  Subjekt  ivxoXiQ.  Die  Infinitive 
xaiayayeiv  und  dvayayeiv  sind  von  dva^Tjoexai   resp.  xaxaj^r^aexat  abhangig: 
das  erklarende  xouteait  wird  stets  so  in  den  Satz  gefiigt,  dafi  die  Konstruk- 
tion  ohne  Riicksicht  darauf  weiterlauft  vgl.  Mt   27*6    Mc  7  2    Act  1 19    19* 
Rm  7  18  Phm  12  Hebr  2  14  7  5  9  11   10  20  11  lo  18 15  I  Petr  820  Hermas  Sim. 

V  6  2  (oder  es  beginnt  ein  neuer  Satz  Rm  9  s  Ignat.  Trail.  7  2) :  was  hinter 
Touxeaxiv  kommt,  erganzt  also  das  Zitat  im  Sinne  des  Pis,  wie  iibrigens  v.  8 
am  klarsten  zeigt.    Also   ist  sicher   zu  ubersetzen  wie   oben.    Um  den  Sinn 
zu  erraitteln,  mufi  von  v.  8  f.  ausgegangen  werden:    „die   Glaubensbotschaft 

ist  da,  du  brauchst  sie  nur  mit  Herz  und  Mund  anzunehmen".  Dann  ist  der 
einfachste  Gegensatz  in  v.  e — 7 :  „du  brauchst  den  Messias  nicht  erst  aus  dem 
Hiramel  oder  der  HoUe  zu  holen"  —  er  ist  schon  da!  Bei  dieser  Auffassung 
kann  das  Hinaufsteigen  zum  Himmel  und  das  Hinabsteigen  zur  Tiefe  (Ps  70  20 
106  2«  u.  b.)  einfache  Anlehnung  an  eine  sprichwortliche  Redensart  sein,  die 

etwas  unmbgliches  bezeichnet:  b.  Baba  Mezia  94"  streiten  die  Rabbinen,  ob 
eine  unter  unmiiglichen  Bedingungen  ausgesprochene  Scheidung  giiltig  sei,  z.  B. 
hier  isl  dein   Scheidebrlef   unter  der   Hedingung,   daP  du   zum   Himmel 
empnrsleigst,  unfer  der  Jieditigung,  daP  du  zur  Tiefe  hinabfiihrsl,  miier 
der  Hedingung.,  daP  du   ein  liohr  ran    100  Ellen  versclilucitst,  unter  der 
Bedingung,  dnp  du  zu  Fufi  ilber  das  groPe  Meer  gehst.  Dasselbe    Beispiel 
b.   Git.    84"  vgl.    Billerbeck.  281.    Philo    quod    oranis   probus    liber    G8  p. 
465  f.  M.  Weitere,  aber  n&her  am  Sinn  des  Originals  bleibende  Anwendungen 
des  Bildes  Baruch  8a«.8o  IVE8ra4  8  JubilUen  24  8i.  Billerbeck  279  ff.  Ueber 
die  HOllenfttbrt  s.  Exc.  zu   I  Petr  3  ao.    Es   ist  also    nicht   notwendig,   wohl 

aber  sehr  naheliegend,  an  die   Herabkunft  des   Prilexistenten  und   die   Auf- 
erstehung  von  den  Toten  zu  denken,  letzteres  gerade  wegen  des  durch  Deut  30 
nicht  nabegelegten  ix  vexp&v,  also  in  dem  Sinne:    „du  brauchst  nicht  noch 

tttf  die  Herabkunft  oder  die  Auferstehung  des  Messias  zu  warten".   Jeden- 
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falls  sind  die  Fragen  in  v.  g  und  7  wesentlich  rhetorisch- ornamental:  das 
Entscheidende  ist  der  Gegensatz  von  v.  5  (6  Tcoir^ocx.^)  zu  v.  8  {^fi\ioc  tfj;  Tiiaxea);). 
Lipsius  fafit  die  Fragen  mit  x:?  als  Ausdruck  des  unglaubigen  Zweifels,  dem 
gegeniiber  der  Apostel  sagt  „Man  soil  die  Herabkunft  Christi  vom  Himmel  und 

seine  Auferstehung  von  den  Toten  nicht  fUr  eine  unmogliche  Kunde  erklaren". 
Das  wird  doch  durch  die  Fassung  von  v.  8  f.  nicht  empfohlen.  9  Das  feier- 

liche  christliche  Bekenntnis  lautet  tatsachlich  einfach  „K6p:o;  'IrjaoO;",  genau 
entsprechend  dem  offiziellen  Bekenntnis  zum  Kaiserkult:  so  redet  man  dem 

Polycarp  zu  zi  yap  xaxdv  eaxcv  eiTieiv  „K6pto;  Kataap"  xal  ini^uox'.  (Mart. 
Polyc.  82). 

Was  bedeutet  die  Formel  ,  Jesus  ist  der  Herr"?  Von  der  seit  der  augu- 
steischen  Zeit  allgemein  werdenden  Sitte,  den  Nebenmenschen  h5flich  mit  xOpie 

anzureden  (vgl.  FriedlSnder  Sittengeschichte  '"  4,  82  ff.  Mommsens  Staatsrecht 
11  *  761  Anm.  1),  die  vielleicht  auch  orientalischen  Ursprungs  ist,  wird  man  bei 
einer  so  feierlich  betonten  Formel  absehen  diirfen.  Wen  bezeichnet  nun  aber 

ein  griechisch  redender  Mensch  emsthaft  als  xupioc?  Natiirlicb  der  Sklave  seinen 

Herrn,  der  in  der  patria  potestas  stehende  das  Farailienoberhaupt,  den  'Hausherrn'; 
aber  wen  der  unabhangige  Freie?  Der  echte  Grieche  nennt  fur  gewOhnlich  weder 
einen  Gott  noch  gar  einen  irdischen  Machthaber  xupiog  (resp.,  was  noch  schSrfer 

klingt,  JeaTco-TYjc.  Ausnahmen  z.  B,  Plato  Euthydem  p.  302d  Leges  V  p.  726  f.),  so 
wenig  wie  er  sich  selbst  je  als  8ouXoc  bezeichnet  (s.  zu  1  1).  Nur  auf  Gebieten,  die 
dem  orientalischen  Einflufi  zuganglich  sind,  finden  wir  hSufiger  griechische  GOtter 

so  genannt  (Beispiele  gesammelt  bei  Roscher  Lexikon  der  Mythologie  s.  v.  Kyria  II 
1755  ff.  von  Drexler),  ofter  haben  dies  Epitheton  orientalische  Gottheiten  wie  die 
Artemis  von  Ephesus,  die  Athena  der  Batanaea,  die  smyrnaeische  Nemesis  und 
besonders  Isis  P.  Oxy.  XI  1380  Dittenberger  Or.  inscr.  184?  185  7  1866  188  e  189  4 
190  '1  191  6  196  2  717  u  Hermes-That  von  Pselchis  Or.  203  s  205  5  207  4  Sarapis  Or.  699  2 

P.  Oxyr.  I  110  III  523  Soknopaeus  Or.  655  3  der  nZeus'  von  Heliopolis  Or.  607  2  der 
syrische  Zeus  Aumos  (SsonoxTjj)  Or.  619  3,  Balmarkod  von  Beirut  Or.  589 1,  der  auf 

die  phOnizisch-punischen  Gottheiten  hinweist,  denen  regular  der  Titel  pK  gegeben 
wird:  in  diesen  Zusammeuhang  erst  reihen  wir  das  uns  nSchstliegende  und  be- 
kannteste  Beispiel  ein,  den  jiidischen  xupiog  Sa^acbd-  oder  xupiog  schlechthin.  Auch 
in  den  hermetischen  Schriften  wird  der  hSchste  Gotl  als  6  xuptog  y.al  7iaT»jp  bezeich- 

net 5,  2.  13,  21  (Parthey),  6  tiuv  SXwv  xuptog  xal  d'sog  bei  Stobaeus  I  49  (p.  392  22 
Wachsmuth),  6  xuptog  xal  ndvTwv  8if]|iioupY6c  ebd.  I  41  p.  290  27  6  touTtov  ndvxiDv  noiTj- 
fJ]c  xai  5son6xYjc  5,  4  Parth.  (Weiteres  Bousset  Kyrios  •  98 1).  Auf  Menschen  wird 
der  xupiog-Titel  in  diesem  prSgnanten  Sinne  niemals  iibertragen:  nur  die  ,Gotter 

auf  Erden",  die  romischen  Kaiser  erhalten  ihn:  so  schon  Claudius  P.  Oxyr.  I  37  6 
38  5,  Nero  P.  Oxyr.  II  246  3off.  Syll.  IP  814  31.56,  Vespasian  P.  Amherst  II  85  5  und 

die  folgenden,  aber  sie  legen  ihn  sich  nicht  oft  selbst  bei  (Mommsen  rom.  Staats- 
recht IP  760  ff.).  AeandxTjc  heifien  sie  vereinzelt  seit  Sept.  Severus  (LeBas-Wad- 

dington,  Syrie  III  n.  1700,  IG  XII  2,  216  u.  0.),  regular  erst  seit  Constantin.  Ge- 
legentlich  hat  man  dem  Stellvertreter  des  Kaisers  auch  dies  Pradikat  gegeben 

Syll.  655  3.13  P.  Oxyr.  I  37"  8.  LeBas-Wadd.  n.  1907.  Wie  der  ganze  Kaiserkult, 
so  hat  auch  diese  Titulatur  ihre  Wurzeln  im  hellenistischen  Konigtum.  Eine  In- 
schrift  am  Isistempel  zu  Philae  v.  J.  62  v.  Chr.  (Or.  186)  besagt  nenoiTjxa  to  npoa- 
x'jvyjiJLa  Tou  xupiou  paoiXscos  S-eoOi  veo'j  Aiovuaou  <E>'.Xoudxopog  xal  ̂ iXaSsXcpou  {=  Ptolem. 
XIII).  Eine  alexandrinische  Inschrift  von  52  v.  Chr.  (Berl.  Sitz.ber.  1902  S.  1096) 

nennt  denselben  Ptolomaios  und  seine  beiden  Kinder  xOptoi  O-eol  [iSYtaxoi.  Doch 
sind  die  Beispiele  noch  selten.  In  Palastina  werden  die  Duodezfiirsten  Herodes 

(Or.  415  1)  und  Agrippa  (Or.  418 1  423  2  425  3  426$)  von  Nichtjuden  so  tituliert  und 

die  Konigin  Zenobia  von  Palmyra  heil3t  Or.  648  s  Seono-.va,  wie  der  Nubierkonig 
Silko  seine  Kollegen  als  Ssonoxai  xdiv  dXXwv  iO-viov  bezeichnet  Or.  201 19.    Vom  Per- 

Haudbucli  z.  Neuen  Test.  8:  Lietzmann.  3.  Aufl.  7 
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serkonig  wissen  die  Griechen,  dali  er  mit  SeoTioxa  angeredet  wird,  Herod.  I  90  und 
Diodor  1  55  erzahlt,  dali  der  Aegypterkonig  Sesostris  sich  Seouoxyjg  bzanox&y  nannte. 
In  alien  diesen  Fallen  ist  der  Sinn  der  Bezeichnung  vollig  deutlich:  der  Gott  oder 

der  gottliche  Herrsclier  ist  der  'Herr'  gegeniiber  den  ihm  untergebenen  'Sklaven'. 
Sueton  Augustus  c.  53  domini  appellationem  ut  maledictum  et  obprobriwn  semper 
exhorruit.  cum  spectante  to  ludos  pronuntiatum  esset  in  mimo  (natiirlich  von  einero 

den  Sklaven  spielenden  Schauspieler)  „0  dominum  aequiim  et  bonum'^  et  universi 
quasi  de  ipso  dictum  exultantes  comprobassent,  et  statim  manu  vultuque  indecoras 
adulationes  repressit  et  insequenti  die  gravissimo  corripuit  edicto :  dominumque  se  post- 
hac  appellari  ne  liberis  quidem  aut  nepotibus  suis  (iiher  die  er  pratria  potestas 
hatte)  vel  serio  vel  ioco  passus  est.  Nero  wird  in  einer  nordgriechischen  Inschrift 

(Sylloge  II  *  814  so)  6  xoiJ  uavxog  x6o|jiou  xupiog  genannt  und  Antoninus  Pius  sagt  von  sich 
bei  Gelegenheit  einer  seerechtlichen  Entscheidung  l^ia  [isv  xo\i  v.6a^ou  xupiog,  6  Ss 

vc{ios  xfjc  ̂ aXdaoYjc  (Digesten  XIV  2,  9).  Gordian  III  (238—244)  finden  wir  in  Ephe- 
sus  als  x6v  yfjS  xal  ̂ aXdaorig  xal  uavxoj  xwv  dvS-pciucov  Ysvoug  5son6xr)v  bezeichnet  (Le 
Bas-Wadd.  Ill  n.  147'=).  Den  Julian  preisen  die  Milesier  als  x6v  y^/S  *'tal  ̂ •aXdaaYjs 
xal  Tiavxog  dcvS-ptbncov  Id-voug  Ssonoxrjv . . .  xov  ndoTjc  olxoop,sv7]s  SsortoxYjv  (Syll.  IP  906  A). 
Und  Tiberius,  der  wie  Augustus  nicht  dominus  h.eii3en  wollte  (Tacit,  Ann.  II 87,  Suetoxi 
Tib.  27),  pflegte  zu  sagen  Ssonoxrjg  iiev  xdiv  SouXtov,  auxoxpaxcop  8e  axpaxiwxMv,  xcov  Ss 

8t]  XoiTidjv  Tipoxptxog  6t(ii  (Die  Cass.  57,  8  2).  Aber  dafi  diese  'Herren'eigenschaft 
eben  mit  der  Gottlichkeit  zusammenhangt,  empfindet  auch  Dion  Chrys.  orat.  45, 1 

p.  512  M.,  wenn  er  von  Domitian  sagt,  er  sei  Seonoxirjv  dvojia^oiisvov  xal  S-eov  napd 

Tidoiv  °E?.X7jot  xal  pappdpoig  (vgl.  Sueton  Domit.  13  Hahn  Rom  u.  Romanismus  170  2). 
Das  Adjektivum  xupiaxog  (vgl.  I  Cor  11 20  Apoc  1 10)  begegnet  in  der  Bedeutung 

'kaiserlich'  Or.  669  13.  is  (vgl.  Deifimann  Licht  v.  Osten  *  304  Neue  Bibelst.  44)  P. 
Oxy.  XIII  1461 10  1578  7  u.  5,  Diese  Auffassung  des  Verlialtnisses  des  Untertanen 
zum  Herrscher  resp.  des  Menschen  zu  Gott  ist  wesentlich  orientalisch :  dem  AT 

ist  sie  ganz  gelaufig  (z.  B.  I  Reg  17  32  29  3:  I  Reg  23 10  II  Reg  7  5  Ps  115?)  und 
somit  auch  in  der  LXX  liblich:  man  schlage  nur  in  der  Septuagintakonkordanz 

SotJXoc  auf.  In  der  gleichen  Richtung  bewegt  sich  der  Spracbgebrauch  der  helle- 

nistisch-jiidischen  Literatur,  w^enngleich  dort  das  einfache  xupiog  fiir  Gott  zuriick- 
tritt  hinter  deutlicheren  HerrscherprSdikaten :  Herr  der  Herren,  Gott  der  GOtter, 
KOnig  der  KOnige,  Herr  des  Himmels  und  der  Erde  u.  a.  m.  (s.  Bousset  Rel.  d. 

Judentums  '318.  Aristeas  ed.  Wendland  Index  s.  v.  S-eig  und  xupioj).  Es  ist  also 
in  hellenistisch-rOmischer  Zeit  das  mit  Hochton  ausgesprochene  xupioc  ein  Titel, 
der  nicht  blofi  die  Herrschermacht,  sondern  auch  die  Gottheit  seines  TrSgers  be- 
sagt.  Die  griechische  Gemeinde  hat  Jesus  feierlich  als  xupto?  angerufen  (I  Cor  1 2 
oi  i7ttxaXoup.svot  x6  5vo|ia  xoO  xopCou  vgl.  II  Tim  2  2a  Act  9  i4.  21  22  le  und  bekannt  Rm 

10  9— 13  Phil  2  u  I  Cor  12  3  11  Cor  4  6,  und  damit  die  Vorstellung  des  himmlischen 
K5nig8  sowohl  wie  der  Gottlichkeit  Christi  verkniipft.  Beides  zugleich  bezeugt 
die  Apoc  19  w  paotXeuj  paoiXitov  xal  xuptog  xupttov  vgl.  17 14  (nach  Deut  10  n,  wo  diese 

Titel  vom  xuptoj  4  3-»6c  0|jiff)v  ausgesagt  sind):  es  werden  also  Titel,  die  dem  Heiden 
ebenso  wie  dem  Leser  des  AT  als  giittliche  Prftdikate  gelttufig  sind,  auf  Christus 

ttbertragen.  So  kann  Pis  den  xopioj-Titel  Phil  2  9  als  Svojia  bizkp  rcav  ovoixa  des  Welt- 
herrschers  Christus  bezeichnen,  so  spttter  der  Barnabasbrief  von  der  paatXsia  xoO 
xup(ou  reden  (4i8)  oder  ihn  navT6c  xoG  xiojiou  x6pioc  nennenSs.  So  erkld,rt  es  sich 

auch,  dafi  in  den  MArtyerakten  immer  wieder  das  Bekenntnis  zum  xOpio^  'ItjooOc  als 
der  typische  Oegensatz  zur  Anerkennung  der  Kaisergottheit  erscheint.  Der  scilli- 
tanische  Mftrtyrer  Speratus  stellt  dem  dominus  noater  imperntor  dos  Prokonsuls 
Christus  als  imperatorem  nottrum  gegentiber  und  erklart  ego  imperium  huius  saeculi 
non  cognosco,  sondern  cognoaco  dominum  meum  et  imperatorem  regum  omnium  gen- 

tium Acta  Mart.  Scill.  1— o  bei  vGebhardt  Ausgew.  Milrtyrerakten  23  f.  vgl.  iMart. 
Polycarpi  9  s.  Mart.  Apollonii  8—9.  So  werden  die  Acta  S.  Maximi  ebd.  123  datiert 
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sub  Decio  imperatore  et  Optimo  proconsule,  regnante  domino  nostro  Jesu  Christo :  vgl. 

Acta  Cypriani  ebd.  128  Irenaei  ebd.  165.  Acta  Carpi  Papylae  lat.  in  Festgabe  fur 
Karl  Miiller  48  89  vgl.  51  f.  Und  diesen  Gegensatz  gegen  die  heidnischen  xupioi 

unterstreicht  Pis  selbst  nachdriicklich  I  Cor  8  5  wousp  elalv  9-eol  szoXkoi  xal  xupiot 

■nolXol,  oOX  Yj[iiv  er;  3-e6c  6  naxY]?  .  .  xal  zlg  xupto?  'Itjoouc  Xpiatog,  und  I  Cor  10  21 
parallelisiert  er  die  xpocTts^a  tou  xup(ou  mit  der  Trpdus^a  SainovCwv,  welche  die  Heiden 
auch  eine  tpdue^a  ihres  xupto?  nannten  (s.  Exc.  zu  d.  St.).  Hier  haben  wir  die 
hellenistische  Gemeindeanschauung  und  den  ihr  geiaufigen  Sprachgebrauch  vor  uns, 
und  es  ist  methodisch  unrichtig,  die  Bedeutung  des  xupioc  indirekt  aus  seinem 

Gegenbild,  dam  io\iXoz  'IrjooO  Xpiaxoo  gewinnen  zu  wollen,  wie  es  noch  in  der  1.  Aufl. 
dieses  Kommentars  geschehen  ist:  denn  der  SouXos-Titel  hat  seine  eigene,  spezifisch 
biblische  Herkunft  s.  Exc.  zu  1 1.  Diesen  Zusammenhang  kann  auch  die  Beweis- 
fiihrung  Foersters  nicht  erschiittern,  der  eingehend  zeigt,  dali  xuptoc  beim  Kaiser 
an  sich  kein  religSser,  sondern  ein  politischer  Titel  ist:  was  gar  nicht  bestritten 
wird.  In  dominus  et  deus  ist  das  erste  Wort  politisch,  das  zweite  religiOs,  aber  das 

ganze  ist  eine  Einheit,  ein  ev  8ia  8uolv,  und  bei  jedem  der  beiden  Worte  klingt  in 
der  Anwendung  auf  den  Kaiser  das  andere  mit.  Auf  dem  Boden  der  hellenistischen 
xupioj-Vorstellung  mufite  die  altchristliche  Exegese,  welche  das  xupiog  der  LXX  auf 
Jesus  deutete  und  ihn  solchergestalt  im  AT  allenthalben  bezeugt  fand,  wenn  nicht 
tiberhaupt  entstehen,  so  doch  im  reichsten  Maiie  gedeihen :  z.  B.  Joel  2  sa  (3  6)  vgl. 

Rm  10  13  Act  2  21  Ps  109 1  vgl  Mc  12  36  Act  2  3*  f.  I  Cor  16  25  Hebr  1 13.  Bei  Pis  ist  das  be- 
reits  ganz  gelaufig,  und  auch  das  bezeugt  uns,  dafi  wir  auf  dem  richtigen  Wege  sind, 
wenn  wir  mit  dem  Titel  xupiog  im  Bewufitsein  der  hellenistischen  Gemeinde  die 
Vorstellung  des  gottlichen  KOnigs  verbunden  sein  lassen;  von  ihm  wird  Gott  Vater 

als  O-sog  deutlich  geschieden  (Ue  vgl,  Althaus  538.  RSeeberg  29).  Was  dem  Juden- 
christen  der  Messiasbegriff  sagte,  das  vermittelte  dem  Hellenisten  die  xuptog- Vor- 

stellung: daher  denn  auf  griechischem  Gebiet  das  hier  inhaltlose  Xptoxdc  bald  Eigen- 
name  wurde.  Die  Bezeichnungen  uioj  9-eoa  und  Xdycc  haben  fruh  Shnliche  Bedeu- 

tung gewonnen.  Ob  nun  aber  dieser  xuptoc-Titel  mit  den  ihm  anhaftenden  Vor- 
stellungen  eine  NeuschOpfung  der  hellenistischen  Gemeinde  ist  (so  Bousset)  oder 
bereits  auf  dem  Boden  der  Jerusalemer  Urgemeinde  seine  Wurzeln  hat,  ist  eine 
weitere  und  sehr  schwer  zu  beantwortende  Frage.  Sprachlich  ist  durch  Dalman 

Worte  Jesu  266  ff.  Jesus-Jeschua  12  festgestellt,  dass  als  gelaufige  aramaische  An- 

rede  und  Bezeichnung  nur  '"^  'mein  Herr'  I'O  oder  NJTQ  'unser  Herr'  vorausge- 
setzt  werden  kann,  wozu  das  [lapava  da  I  Cor  16  22  Did.  10  stimmt.  K"^a  'der  Herr' 
ist  nie  so  verwendet  worden.  Aber  es  ist  nicht  abzuweisen,  dafi  eine  gemeinde- 

tibliche  Bezeichnung  Jesu  *<3'ii3  im  Griechischen  in  sinngemfifier,  wenn  auch  nicht 
sklavisch  wOrtlicher  Uebersetzung  durch  das  dort  als  Titel  gelaufige  einfache  6 

xupio?  (ohne  •fjiiibv)  wiedergegeben  wurde.  Apoc  22  20  wird  xri  Kjna  iibersetzt  Ig-foM 
xupts  'Itjoou,  und  die  iibliche  Wiedergabe  des  ebenfalls  stereotypen  "3^  'mein  Lehrer' 
ist  5i8aoxaXe  oder  inioTdxa  (Dalman  Worte  Jesu  276):  in  der  haufigen  Formel  6 

xupio?  YjiJLwv  'ItjooOc  (Xpiaxof)  ist  aber  das  Suffix  sogar  erhalten  (Althaus  519  f.).  Zu- 
weilen  mag  auch  ein  ursprxingliches  "ST^  oder  'Oisn  mit  x-ipis  wiedergegeben  sein 
(vgl :  Mc  10  51  mit  Mt20  33  Lc  18  41).  So  ist  die  MOglichkeit  einer  Ankniipfung  an 
den  Jerusalemer  Sprachgebrauch  der  evangelischen  Urtradition  gegeben.  In  der 
araraaischen  Jiingergemeinde  hat  sich  ein  Sprachgebrauch  gebildet,  nach  dem  Jesus 

als  .,der  Herr"  ,unser  Herr"  (Xna  oder  k:3'.)  im  Sinne  des  Lehrers  und  Meisters 
bezeichnet  wurde,  und  zwar  der  'historische'  so  gut  wie  der  "erhohte',  denn  es  war 
ja  derselbe  Herr.  Das  war  ein  nintemer"  Titel,  und  als  solcher  ging  er  in  der 
Form  6  v.bp'.oz  oder  6  v.bpioz  ̂ |it6v  auch  in  die  altesten  griechisch  redenden  Gemein- 
den  uber.  Daraus  erklart  sich  der  von  Foerster  zutreffend  geschilderte  Sprach- 

gebrauch, 6  xupio?  zu  sagen,  wenn  von  Taten  und  Worten  Jesu  geredet  wird.  Er 
ist  als  Meister  und  Lehrer  der  Gemeinde  die  Autoritat,  der  man  gehorchen  muiJ 

7* 
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9  >Wort«:  vom  Glauben,  das  wir  verkiindigen.  Also  wenn  du  mit  »dei- 
Ynem  Mundec  Jesus  als  Herren  bekennst  und  »in  deinem  Herzen« 

glaubst,  daB  Gott  ihn  von  den  Tolen  erweckt  hat,  so  wirst  du  gerettet 
10  werden.    Denn  mit  dem  »Herzen«    glaubt  man  und  wird  gerecht,    mit 

11  dem  »Munde«  bekennt  man  und  wird  gerettet.    Denn  die  Schrift   sagt 

12  >Jeder  der  an  ihn  glaubt  wird  nicht  zuschanden  werden«.  Denn  es 
ist  kein  Unterschied  zwischen  dem  Juden  und  dem  Griechen :  einer 

und  derselbe    ist  Herr  uber  alle  und  spendet  seinen  Reichtum  an  alle 

13  die  ihn  anrufen,   denn  »Jeder  der  den  Namen  des  Herrn  anruft,  wird 

w  >gerettet  werden«.    Wie  sollen  sie  nun  wohl  den  »anrufen«,  an  den  sie 
nicht  zu  glauben  gelernt  haben?  Und  wie  sollen  sie  an  einen  glauben, 

den  sie  nicht  gehort  haben?  Wie  horen,  wenn  keiner  von  ihm  ver- 
13  kundigt  ?  Und  wie  sollen  (die  Apostel)  verkundigen,  wenn  sie  nicht 

mit  diesem  Auftrag  entsendet  werden  ?  Sleht  doch  geschrieben  »Wie 

>lieblich  sind  die  FuBe  derer,  die  das  Evangelium  verkundigen «.    Aber 

16  (freilich)  nicht  alle  sind  dem  Evangelium  gehorsam  geworden  :  denn 
Jesaias    sagt    (ja  bereits):    »Herr    wer    hat   unsrer  Predigt    geglaubt?« 

17  Also  der  Glaube  (erwachst)  aus    der  Predigt,  und  die  Predigt  aus  dem 

18  Auftrag  Christi.  Aber  sage  ich,  haben  sie's  etwa  nicht  zu  horen  be- 
kommen?  Nun  »uber  die  ganze  Erde    ist  ihr  Schall    ausgegangen  und 

19  >an  die  Grenzen  der  Welt  ihre  Worte*.  Aber,  sage  ich,  hat  Israel  es 
etwa  nicht  verstanden?  Erstens  Moses  sagt  »Ich  will  euch  eifersuchtig 
imachen  auf  ein  Nichtvoik,  auf  ein  unverstandiges  Volk  will  ich  euch 

20  >zornig  machen*  und  Jesaias  (zweitens)  wagt  es  und  sagt  »Ich  lieB 
>mich  finden  von  denen,  die  mich  nicht  suchten,    ofTenbar  wurde  ich 

21  idenen,  die  nicht  nach  mir  fragten«,  aber  zu  Israel  sagt  er  :&Den  ganzen 
>Tag  breitete  ich  meine  Hande  aus  nach  einem  Volk,  das  ungehorsam 

"list  und  widerspricht«.    Dann  frage  ich  nunmehr:    Hat  etwa  Golt  sein 

vgl.  Lc  6  46)  und  zwar  als  SchUler,  nicht  als  Sklave  (gegen  Foerster  223).  Fiir 
dies  ganze  Gebiet  ist  xftpto?  also  ein  Semitismus.  Auch  das  Sterben  xoO  xupCou  ge- 
hOrt  in  diesen  Gedankenkreis,  woran  sich  dann  Auferstehung  und  Parusie  an- 
schliefien.  Aber  bei  dem  erhOhten  Herrn  haben  in  der  hellenistischen  Gemeinde 
die  aus  dem  Griechischen  bekannten  Vorstellungen  ankniipfen  k5nnen,  wir  sehen 
es  am  klarsten  in  den  oben  genannten  Plsstellen,  und  so  hat  sich  mit  dem  Schilier- 
gefUhl  der  Urgemeinde  die  Vorstellung  des  Untertans  des  himmlisclien  Kiinigs  ver- 
bunden  und  schlielilicli  im  Bewulitsein  der  Kirche  weithiu  die  Oberhand  gevvonnen. 
Zum  Ganzen  vgl.  Kattenbusch  apost.  Symbol  2, 636  flf.  (SeondtTj?;)  597  ff.  606  flf.  (xupioc). 
BOhlig  Geisteskultur  v.  Tarsos63flf.  Deilimann  Licht  v.  Osten  *298ff.  HeitmQller 
Z.  f.  nt.  Wiss.  1912,  333  ff,  WBousset  Kyrios  Christos'^  1921.  Wernle  Z.  f  Theol.  u. 
Kirche  26,  Iff.  80?  ff.  Althaus  Neue  kirchl.  Zeitschr.  26  (1915),  489  ff.  613  ff.  RSee- 
berg  Urtprung  des  Christusglaubens  1914.  Bousset  Jesus  d.  Herr  191G.  JWeifi 
Urcbristentam  861  ff.  EWeber  N.kirchl.  Ztschr  1920,  264  ff.  Werner  Foerster  Herr 

iit  Jesui  1924  (Nt.  P'orschungen  hrsg.  v.  OSchmitz,  Heft  1):  hier  reiches  Material 
Uber  hellenistischen  und  nt.  Sprachgebrauch.  F  will  aber  den  „Dienstgedanken" 
sum  Orundmotiv  machen,  was  scbon  darum  nicht  angeht,  weil  damit  keine  An- 
knflpfoDg  an  die  Urgemeinde  gewonnen  wird.  ELohmeyer  (in  Z.  f.  nt.  Wiss.  26, 
104  ff.  and  ausftthrlich  in  „ Kyrios  Jesus",  Heidelb.  Sitzungsber.  phil.  hist.  Kl.  1927/28 
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Abh.  4)  geht  fiir  das  Verstandnis  der  Bezeichnung  y.up-.oc  von  Phil  2  5— n  aus.  Er 
halt  diese  Stelle  fiir  einen  vorpaulinischen  Psalm  der  alten  Gemeinde,  die  in  ihm 
Christus  als  Herrscher  und  Richter  der  Welt  feiert.  Diese  Anschauung  wurzelt 

in  der  Geschichtsbetrachtung  der  spStjiidischen  Apokalyptik  seit  Daniel,  und  der 

Titel  des  „Menschensohnes''  ist  gleichen  Ursprungs :  „in  dem  apokalyptischen  Titel 

ist  das  Recht  gegeben,  auf  seinen  Trager  nach  seiner  Erh5hung  auch  den  alt- 
testamentlichen  Gottesnamen  zu  iibertragen  ;  oder  genauer:  Mit  dem  einen  ist  auch 

der  andere  gesetzt"  (Kyr.  Jesus  73).  Soviel  auch  an  Lohmeyers  Gedanken  zu- 
treffend  ist:  der  Ursprung  des  Kyriosnamens  diirfte  damit  doch  nicht  klarge- 
stellt  sein. 

9''  Die  Auferstehung  als  Kernpunkt  des  Glaubens  auch  4  24  I  Cor  15  14  f. 

vgl.  II  Cor  5  15  I  Th  4 11.  Vielleicht  Anspielung  an  eine  bereits  vorlie- 
gende  Bekenntnisformel  s.  Bousset  Jesus  d.  Herr  36 1.  9 — 10  ziehen  das 
Fazit  der  Exegese  von  Deut  30 13 :  das  Wort  ̂ fj|jia  weist  auf  die  evangelische 

Botschaft,  ax&iia  auf  das  Bekenntnis,  xapSta  auf  den  Glauben  bin.  11—21  Der 
Gedankengang  ist  demnach  folgender:  Mit  Christus  hort  die  Herrschaft  des 
Gesetzes  auf:  nunmehr  wird  jeder  gerecht,  der  da  glaubt  (v.  4).  Beweis: 

Moses  verkiindigt  die  Gerecbtigkeit  fiir  den  der  „ tut"  (v.  5);  aber  in  seinem 
eigenen  Buche  steht  schon,  dafi  gerecht  sein  wird,  der  da  glaubt  (v.  e — 9). 
Und  dafi  dieser  Glaube  jeden  zur  o(Mxr,(^ia  fiihrt,  bev^^eist  Js  28  le  (v.  11). 
Dieses  Heil  ist  also  auch  fiir  Israel  bestimrat,  wie  aus  seiner  AUgemeinheit 
hervorgeht  (v.  12  13).  Bei  v.  13  Joel  2  32  (3  5)  liegt  auf  dem  Tiai;  des  Zitates 
(das  er  v.  ii  selbst  in  den  Jesaiastext  eingefiigt  hatte)  der  Nachdruck.  Das 
Heil  ist  alien  bestimmt,  die  den  Herrn  anrufen.  14  Lagrange  betont  mit  Recht 
dafi  dxouEiv  tlvo?  nicht  gleich  dxouetv  Tiep:  xcvo?  ist.  V.  14 — 15  bringen  nun  den 
Einv^'and,  dafi  doch  unter  den  Tcdvxss  nur  die  verstanden  sein  konnen,  zu 
denen  Uberhaupt  die  Kunde  gedrungen  ist.  Diese  klimaxartigen  Satzbildungen 
ofter  in  unserem  Brief  s.  v.  17  5  4  8  29  f.  Das  Anrufen  hat  den  Glauben,  die- 

ser die  Predigt,  und  diese  wieder  einen  Apostel  zur  Voraussetzung :  wie 
sollen  sie  den  Herrn  anrufen,  wenn  nichts  davon  zu  ihnen  gelangt  ist?  Nun 

biegt  Pis  vom  straffen  Gedankengang  ab :  das  Zitat  Js  52  7  ist  nur  orna- 
mentales  Lob  des  Evangelistenberufes.  Lagrange  fafit  es  als  positive  Aus- 

sage=  'und  das  Evangelium  ist  tatsachlich  verkiindigt  worden';  aber  dazu 
pafit  xa^ocTiep  schlecht.  15  Text:  i)7:c5e?  SABC  47  min  bo  sa  Clem.  Strom. 

II  25,  2  Orig.  in  Job.  1,  51.  63.  32,  77  f.  101,  '-)  7i65e;  +  xwv  eOayyeXt^oiievwv 
e?pT(V7jv  (=  LXX)  DG  vg  Latt,  KLP  go  pesch  Chrys  Theodt  Ephr  arm ; 
hier  treten  die  Klassen  deutlich  auseinander:  der  agyptische  Text  hat 
das  Original,  Koine  und  Abendland  die  Interpolation  nach  der  LXX.  Mit 
v.  16  tritt  —  zu  friih  —  der  Gedanke  ein,  dafi  nicht  einmal  alle,  welche 
die  Botschaft  horen,  zum  Glauben  kommen.  Aber  mit  v.  17  greift  der 
Apostel,  an  das  dxoYj  und  eTiiaxeuaev  des  Zitats  formell  ankniipfend,  wieder 
auf  V.  14 — 15  zurUck  (ganz  wie  7  25)  und  fafit  nochmals  die  Stufenfolge  zu- 
sammen:  Glaube  —  Predigt  —  Auftrag  Christi.  Lagrange  verbindet  ^"^{xa 

mit  v.  8  =  'Wort'  Christi.  V.  18  Frage :  ist  dies  zu  den  Juden  gekommen 
oder  nicht?  Die  Antwort  gibt  die  Schrift  Ps  18  5:  Israel  hat  wie  alle  Welt 
die  Botschaft  gehort,  aber  v.  19 — 21  es  hat  sie  nicht  zu  Herzen  genom- 
men,  w&hrend  die  Heiden  sich  bekehrt  haben :  das  bezeugen  bereits  Moses 
Deut  32  21  und  Jesaias  65 1  f.  XI  1  —  4  Nun  stellt  der  Apostel  die  nahe- 
liegende  entscheidende  Frage:  Hat  Gott  sein  Volk  verstofien?  Antwort  „Nein"  ! 
Den  Beweis  liefert  1.  die  Tatsache,  dafi  Pis  selbst  ja  doch  Christ  gewordeu 
ist  (v.  1.  2),  2.  die  Antwort,  welche  Elias  von  Gott  erhielt  (v.  2—4).  Aber 
vielleicht  ist  v.  1  =  'Wie  konnte  ich,  ein  echter  Israelit,  so  etwas  behaup- 



Rm  111]  Das  Heil  ist  alien,  also  auch  Israel  verkiindigt  102 

Volk  verstoBen?  Nimmermehr !    Denn  auch  ich  bin  ja  ein  Israelii  aus 

2  dem  Samen  Abrahams  vom  Stamme  Benjamin.  (Nein),  »Gott  hat  sein 
Volk,  das  er  vorher  bestimmt  hat,  nicht  verstoBen«.  Erinnert  euch  ein- 
mal,    was    in   (der)  Elias(geschichte)  die  Schrift    sagt,  wie    er  bei  Gott 

3  gegen  Israel  Klage  fuhrt.  »Herr,  deine  Propheten  haben  sie  getotet, 
>deine  Altare  zertrummert,  und  ich  bin  allein  ubrig  geblieben  und  sie 

*  »trachten  nach  meinem  Leben«,  Aber  was  sagt  ihm  da  der  Gottesspruch? 
:»Ich  babe  mir  (noch)  siebentausend  Mann  ubrig  behalten,  die  ihr  Knie 

5  micht  vor  dem  Scheusal  gebeugt  haben «.  Ebenso  ist  nun  auch  in  der 

6  jetzigen  Zeit  ein  durch  Gnadenwahl  (ausgesonderter)  Rest  vorhanden  : 

und  wenn  er  durch  dieGnade  (ausgelesen  ist),  so  ist  er's  also  nicht  nach 

■^  Werken  —  sonst  ware  ja  die  Gnade  keineGnade  mehr.  Und  weiter?  (Nun), 
was  Israel  erstrebt,  das  hat  es  nicht  (in  seiner  Gesamtheit)  erreicht,  son- 

8  dern  (nur  dieser)  Rest  hat  es  erreicht,  die  iibrigen  sind  verstockt  worden, 
wie  geschrieben  steht  »Gott  hat  ihnen  den  Geist  der  Betaubung  gegeben, 

>Augen  zum  nicht  sehen,  und  Ohren  zum  nicht  horen,  bis  auf  den  heutigen 
9  >Tag«  und  David    sagt    »Ihr  Tisch  soil    ihnen  zur   Schlinge  und    zur 
10  iFalle  und  zum  Aergernis  und  zur  Vergeltung  werden,  ihre  Augen 

>sollen   verfinstert   werden,    daB    sie    nicht    sehen,   und   ihren    Rucken 

11  >beuge  immerdar«.  Nunfrageich:  sind  sie  etwa  angestoBen,  damit  sie 

(endgultig)  zu  Falle  kommen  soUten?  Nimmermehr  1  Sondern  durch 

ihren  Fehltritt  ist  das  Heil  zu  den  Heiden  (gekommen),    um    sie    (,die 
12  Juden),  eifersuchtig  zu  machen.  Wenn  aber  ihr  Fehltritt  Reichtum  fur 

die  Welt  und  ihr  Versagen  Reichtum  fur  die  Heiden  (bedeutete),  um 

wie  viel  mehr  (wird)  dann  ihr  Erfullen  (Segen  fiber  die  Welt  ausgieBen)  I 

18  Euch  Heiden(christen)  aber  sage  ich:  Insofern  ich  Heidenapostel 

bin,  preise  ich  mein  Amt  (in  dem  Sinne),  ob  ich  vielleicht  meine  Stam- 
14  mesverwandten  dem  Fleische  nach  eifersfichlig  machen  und  einige  von 

]o  ihnen  (dadurch)  relten  kann.  Denn  wenn  (schon)  ihre  Verwerfung  die 

Versohnung  der  Welt  (bedeutete),  was  kann  da  (vollends)  ihre  (Wieder)- 
16  aufnahme  anders  bedeulen  als  Leben  aus  dem  Todel  Wenn  das  Erst- 

ten!'  1  X^ycD  ouv  wie  v.  ii.  Zum  Inhalt  vgl.  Phil  Ss  II  Cor  11  22.  2  Trpodyvw 
vgl.  Sao.  iv  HXeta  nach  Analogic  von  £v  'Haaia  =  'in  dem  Eliasabschnitt' : so  auch  rabbinisch  Mischna  Aboth  3,  7  utiil  so  sagt  die  Schrift  hei  Darid 
O^r)  Derm  von  dir  ist  alles  etc.  (=  I  Chron  29  i4)  Billerbeck  288.  oux 

dniooaxo  usw.  nach  Ps  93  u  gebildet.  evTuyx^'^**^  '^^'^'^  'verhandle  mit  je- 
mand'  OTiip  xtvo;  fUr  einen  Dritten  (Hebr  7  as.  BGU  I  246  12  f.  P.  Am- 

herst II  35  80  P.  Tebt.  183)  xaxa  Ttvo{  gegen  ihn  (vgl.  I  Mace  8  aa  lOei.os 
11 1&  P.  Amherst  II  134  to)  uep^  xcvo;  Uber  jemanden  oft  z.  B.  P.  Amherst 
II  14210  P.  Oxyr.  II  237  VI  as  VII 7  wie  gvexa  xtvo;  P.  Oxyr.  Ill  533  26. 
Vgl.  RLaqueur  Quaestiones  epigraphicae  et  ])apyrologicae  (Diss.  Straliburg 

1904)  p.  18.  3  III  Reg  19  10  rait  Umstellung.  4  yji.'t^\^o.\\.Q\i.hq,  ur.spr.  vom 
Orakel  gesagt  'gttttlicher  Spruch':  von  einer  Aeiilierung  Gottes  liberhaupt 
schon  II  Maec  2  4  und  wieder  I  Clem.  17  6  Origenes  Comm.  in  Joh.  XX 
10  es  15is4  17ise  Euseb  de  eccles.  thcol.  II  21  1  111  3  ki.  Das  Zitat  aus  III 

Reg  19  in  hat  mit  dem  Luciantext  und   dem  Hebr.   die   erste  Person  statt 
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der   in  AB    gebotenen    zweiten,     Sinn:    'nicht    du   allein  bist  ubrig,  wie  du 
meinst,  sondern  noch  7000  andere'.    xfj  BaaX:  sprich  "cr^  at!axuvi[].    Die  Scheu, 
den   Gotzennamen    auszusprechen,    hat   zu   seiner   Ersetzung   durch   aiaXuvT] 
gefUhrt,  was  man  aber  nur  selten  (z.  B.  Ill  Reg  18  25)  schrieb,  in  der  Regel 

blofi  beim  Vorlesen  einsetzte  (genau  wie  bei  •"'1'T) :    das  hat  aber  doch  viel- 
fach  zur   Korrektur   des   Artikels   xoi   in   t^    gefiihrt   (IV   Reg  21  3  Jar  2  8 
12 16  u.  o.).    Aber  auch  schon  im  masoreth.  Text  hat  oft  der  Ersatz  durch 

ri"f  3  stattgefunden   z.  B.  II  Sam  2  8  3  8   vgl.  1  Chron  8  33   9  39  u.  o.     Auf- 
gehellt  durch  Dillmann  Monatsber.  d.  Berliner  Akad.  d.  Wiss.  1881,  601  ff. 
5 — 10  Tatsachlich  ist  jetzt  ebenso  wie   zur  Zeit    des  Elias  ein  wenn    auch 
kleiner  Bruchteil  des  Volkes  bei  Gott  geblieben.    5  Xi|ifia  vulgar  gesprochen 
fiir  XEC|Jiva  =r  to  XeiTOjxevov  (v.  4)     Dafi  Gott  selbst   die  Auswahl  getroffen 
hat,  schliefit  Pis  aus  der  ersten  Person  xaxeXiTiov  IfAauiqi  v.  4:  dann  ist  es 
also  sichtlich  ein  Gnadenakt,  der  sich  nicht  auf  verdienstliche  Taten  griinden 

kann.    6  ind  wie  3  e.  ouxeic  nicht  zeitlich  'nicht  mehr',  sondern  logisch  'also 
nicht'  wie  14 15  Gal  3  is.    Nestles  Text  bieten  SAC  bo  sa  Orig,  DG  vg  Latt. 
P  47  u.  a.,  die  Koine  (L  min  pesch  Chrys  Th)  fiigt  zu  ei  5s  £^  epywv,  oOxexc 

iozl  X'^P^*>  ̂ ^£-  ""^o  epyov  ou/wext  caxcv  spyov,    ein  Zusatz,  der  auch  in  B  ein- 
gedrungen  ist,  aber  in  der  entstellten  Form  et  ck  i^  Ipywv,  ouxexc  X*P^*>  ̂ ^s' 
x6   epyov   oOxsxt  laxtv   X^P^S-     8  Das  Zitat   ist   Deut  29  4   mit  dem  Js  29 10 
entlehnten    TcveOjxa    xaxavu^eios :     s.   vDobschiitz   Z.   f.    nt.    Wiss.    24,    306. 
9  Ps  6823 — 24:  statt  ̂ yjpav  hat  LXX  dvxa7c65oaiv,  zitiert  wegen  v.  10  =24. 
11  —  32  Hat  denn  nun  aber  Gott  die  Mehrzahl  seines  Volkes  verblendet,  um 
sie  zu  verderben?  Nein,  die  Verstockung  Israels  dient  nur  dazu,  den  Heiden 
das  Heil   zu   bringen,  welches    das  erwahlte  Volk  ablehnt.     Dann  wird  dies 
aber    auf   die  Heiden   eifersuchtig  werden,  seinen  Irrtum  einsehen  und  sich 
auch    bekehren    (v.    25).      Die    bei    Billerbeck    289    genannten    rabbinischen 
Parallelen  haben  eine  wesentlich  andere  Spitze :  Gott  wird  die  Heiden,  denen 
er  eine  Weile  giinstig  war,  da  Israel  sundigte,  nach  Israels  Riickkehr  doch 
vernichten.    12  TjXXTQfia  seltenes  Wort:  hier  und  I  Cor  6  7  das  Zuriickbleiben 

hinter  den  Anforderungen,  das  'Minus' :  die  Bedeutung  nicht  durch  den  Ub- 
lichen  Sinn  von  rjxxaojxai  (wie  Js  31  s),  sondern  durch  v^txtov  bestimmt.    Dies 
hier    durch   die  Parallele   mit   der  ersten  Satzhalfte    deutlich.   Vgl.  Libanius 
Antiochicus  1,  326  Reiske   efg   IXaxxwjJia  xexptxat.     Viele  Exegeten  erklaren 

'wie  viel   mehr,   wenn    ihre  Zahl  voU  wurde'    (so  Luther).     Ueber   die  stili- 
stische   Bedeutung   des   substantivischen  Ausdrucks   s.  Wendland   Literatur- 
formen  356.     Auch  mufi  auxwv  alle  drei  Mai  dasselbe,   also  die  Gesamtheit 
des  Volkes  Israel  bezeichnen.   In  der  gleichen  Parallele  steht  aber  auch  das 

folgende,    dessen  Sinn   also   sein   mul^:    'um  wie  viel  mehr  wird  die  vollige 
Bekehrung  Israels  Heil  fiir  die  Welt  bedeuten'  (vgl.  v.  15).  TzXrip(3i\ioi.  auxwv 
ist  demnach  (anders  wie  v.  25)   hier   gleich   izX-fipiaaiq,  =  8xav  TcXyjpwawat  x6 
•O-eXyjfxa  xoO  d-eoO  (wie  13  10):  die  Form  auf  -|xa  ist  der  Gleichheit  mit  uapa- 
uxa){jia  und  T^ixyjjxa  wegen    aus   rhetorischen  Griinden   gewahlt  (vgl.  5  is  ci- 
xa:a)[Aa   =   Sixatwai?)   s.  Wendland   Literaturformen  354.     13   otaxovia   hier 
also  =  Heidenapostolat.     Gerade   euch   Heidenchristen  versichere   ich,    dafi 
ich  mein  Amt  an  euch   mit  besonderer  Freude  darum  iibe,  14  weil  ich  da- 
durch  indirekt  meinem  eigenen  Volke  niitzen  kann.    Er  will  jetzt,  wie  sich 
V.  18  ff.  klar  zeigt,  etwaige  heidenchristliche  Ueberhebung  dampfen.    15  Pra- 
gnant  fiir  ̂ wy]  xoi^  iv.  vexpwv  dvsaxrjxoa'.v :  gemeint  ist  die  messianische  End- 
zeit,    in    der    das    auvJ^fiv  xa>  Xpiaxw  (6  s)  stattfinden    wird.    Vgl.  I  Th  4 17 
I  Cor  15  52  ff.     Verwerfung  und  Wiederkehr  Israels  stehen  am  Anfang  und 
Ende  des  Heilsdramas.    Wenn  man  Cwig  nach  8  11  interpretiert,  so  fehlt  die 

erforderliche   Steigerung.     16*    Vgl.   Num  15  20.     dcTcapX"^    die   erste   Gabe, 
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lingsbrot  heilig  ist,  so  ist  der  ganze  Teig  heilig,  und  wenn  die  Wurzel 

17  heilig  ist,  so  sind  es  auch  die  Zweige.  Wenn  aber  einige  von  den 

Zweigen  herausgebrochen  sind,  und  du  —  der  du  vom  wilden  Oelbaum 
stammst  —  unter  sie  eingepfropft  bist  und  mit  Teil  hast    an  der  fett- 

18  spendenden  Wurzel  des  Oelbaums,  so  ruhme  dich  (doch  deswegen) 

nicht  iiber  die  (andern)  Zweige.  Und  wenn  du  es  tust,  (so  wisse) :  nicht 

19  du  tragst  die  Wurzel,  sondern  die  Wurzel  dich.  Da  wirst  du  nun  ent- 
gegnen :  (Ja  aber)  es  sind  doch  Zweige    ausgebrochen  worden ,    damit 

20  ich  eingepfropft  wurde.  Schon  —  (aber)  auf  Grund  des  Unglaubens  sind 
sie    ausgebrochen,  und  du    stehst    fest    (nur)  auf  Grund  des  Glaubens. 

21  Hege  keine  stolzen  Gedanken,  sondern  furchle  dich  (lieber)!  Denn  wenn 

Gott    die    naturlichen  (angewachsenen)  Zweige  nicht  geschont  hat,    so 

22  wird  er  (gegebenen  Falls)  auch  dich  nicht  schonen.  Da  siehst  du  also 

die  Gute  und  die  Strenge  Gottes  (beisammen) :  uber  die  Gefallenen  Strenge, 

fiber  dich  aber  die  Gute  Gottes  —  falls  du  (namlich)  in  (dem  Bereich 
dieser)  Gute  beharrst :  sonst  wirst  auch  du  (aus  dem  Oelbaum  wieder) 

23  herausgeschnitten  werden.  Und  andererseits  werden  auch  jene,  falls  sie 

nicht  im  Unglauben  beharren,  (wieder)  eingepfroft  werden.  Denn  Gott 

24  vermag  sie  wieder  einzupfropfen.  Wenn  namlich  du  aus  dem  deiner 

Nalur  entsprechenden  wilden  Oelbaum  ausgeschnitten  und  wiAder  deine 

Natur  in  den  edlen  Oelbaum  eingepfropft  wurdest,  um  wie  viel  mehr 

werden  diese  von  Natur  (Edlen)    in    ihren    eigenen  Oelbaum  (wieder) 

2o  eingepfropft  werden.  Darum  will  ich  euch,  (meine)  Bruder,  dies  Geheim- 
nis  nicht  verhehlen,  damit  ihr  nicht  auf  eure  eigene  Weisheit  baut, 

daB  eine   teilweise  Verstockung  fiber  Israel  gekommen    ist,  (aber   nur) 

26  bis  die  Vollzahl  der  Heiden  (zum  Glauben)  eingehe,  und  so  wird  (dann 

schlieBIich)  ganz  Israel  gerettet  werden,  wie  geschrieben  steht  »Kom- 
>men  wird  aus  Sion  der  Better,  er  wird  die  Gotllosigkeiten  von  Jakob 

27  »wenden,  und  dies  ist  meine  Verordnung  fur  sie,  wenn  ich  ihre  Sun- 

die  von  dem  Teig  cpupajAa  Gott  dargebracht  wird.  Sinn  also  wohl:  das 

Glftubigwerden  dieser  ̂ Erstlinge"  von  Israel  garantiert  das  Heil  der  Gesamt- 
heit,  Logisch  steht  die  Behauptung  freilich  auf  schwachen  Ftifien.  Meist 

wird  allerdings  erlfiutert:  'Durch  diese  Weihe  des  Erstlingsbrotes  an  Gott 
erhielt  dann  die  ganze  Ubrige  Teigmasse  den  Charakter  der  Gottgeweihtheit' 
(Weifi,  KUhl):  aber  wo  sind  die  Belege  fUr  diese  Anschauung?  Das  rait 
16''  beginnende  zweite  Gleichnis  ist  einleuchtender:  da  die  Gesamtheit  Israels 

die  Zweige  sind,  so  kann  unter  der  'Wurzel'  nichts  anderes  verstanden  wer- 
den als  die  Ahnherrn  des  Volkes,  die  Patriarchen  (v.  28):  Auf  keinen  Fall 

sind  die  „glttubigen''  Juden  die  Wurzel,  vielmehr  sind  diese  nach  v.  n  sicher 
die  stebengebliebenen  Zweige  im  Gegensatz  zu  den  „herausgebrochenen", 
den  Unglttubigen.  Man  hat  dementsprechend  auch  die  duocpxi]  in  i« "  von 
den  Patriarchen  verstehen  wollen :  nuigljch  ist  auch  das  —  denn  das  Bild  ist 
eben  unter  alien  Umsttlnden  ein  verunglUcktes.  Gennadius  (Catene  410  ui  IT.): 

dnapx^  J*^v  vo^oft;  t6v  5eoK6T>)v  XpioT6v,  (b;  i^  aOxCbv  t6  xaxa  aapxa  yevd- 

|tcvov  xai  8ti  ifii  dvaotioew;  xfj;  ulod-iata;  xaxap^avTa,  ̂ iZ,av  5^  t6v  'Appad|i, 
0)5  npfiiTOV  too  yivou;  Tiavxij'    ̂ upajxa  oi  xal  xXaoou;  oujATcavxa  x6v  Xa6v. 
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So  auch  Theodor  (ebenda  411  le  ff.).  17  Lehrreich,  dafi  hier,  wo  es  den 
Wert  Israels  gegeniiber  heidenchristlichem  Diinkel  zu  verteidigen  gilt,  die 
eben  noch  (cap.  9  —  10.  11 25)  als  iiberwiegende  Mehrzahl  geschaute  Menge 
der  unglaubigen  Volksgenossen  mit  einem  Male  dem  warmherzigen  Patrioten 

Pis  als  xive;  erscheint.  pi'Qot.  xi];,  Ticoirjio?  =  'fette  Wurzel':  aus  ihr  stammt letztlich  der  den  edlen  Oelbaum  kennzeichnende  Fettgehalt.  eyxevxptt^o)  ist 

der  technische  Ausdruck  fiir  'aufpfropfen'  vgl.  Aristot.  de  plantis  6  p.  820^34 
u.  o.  Aber  im  Ubrigen  stimmt  das  Gleichnis  nicht  mit  der  Naturgeschichte. 
Schon  Origenes  sagt  sehr  fein  (Comm,  z.  St.  7,  265  Lo.j:  quod  non  eo  or- 
dine  apostolus  olivae  et  oleaslri  slmilUudiuPin  posuit,  quo  apud  agricolas 
hahelur.  llli  enim  magis  ollvain  oleastro  inserere  et  non  olivae  oleastrum 

Solent.  Paulus  veto  apostolica  auctoritate  (—  ein  Apostel  darf  sich  das 
erlauben)  ordine  commutato  res  magis  causis  quam  causas  rebus  aptavit. 
Man  pflanzt  doch  das  edle  Reis  auf  den  Wildling,  nicht  umgekehrt,  sonst 
verdirbt  ja  der  edle  Stamm !  Pis  ist  eben  ein  Stadtkind  —  Jesus  war  vom 
Lande.  Die  von  Columella  de  re  rust.  V  9,  16  ed.  Ress  (im  Gegensatz  zu 
Theophrast  de  causis  plant.  I  6,  10  ed.  Wimmer)  beschriebene  Methode,  al- 
ternde  Oliven  durch  Einpfropfen  junger  Wildlinge  zu  verjiingen,  hat  Ram- 

sey (Expositor  1905,  I  16  ff.  152  ff.)  noch  gegenwartig  in  Uebung  gefun- 
den:  doch  darf  man  fragen,  ob  Pis  solche  Besonderheit  gekannt  hat.  Wenn 
man  meint.  Pis  gegen  einen  wVorwurf  verteidigen  zu  miissen,  wird  man  eher 

mit  Zahn  und  Deifimann  (Licht  v.  Osten  *  235)  sagen,  Pis  habe  hier  absicht- 
lich  etwas  eigentlich  Unnatiirliches  demonstrieren  wollen :  aber  auch  das  ist 
unnotig,  angesichts  der  so  oft  bei  Pis  begegnenden  Sorglosigkeit  im  Formen 
der  Bilder.  17  — 19  Diesen  Ausfuhrungen  liegt  der  4  12  Gal  3 off.  in  anderer 
Richtung  verwertete  Gedanke  zugrunde,  dafi  die  Heiden  in  die  durch  Abra- 

ham inaugurierte  Glaubensgemeinde  des  wahren  Israel  aufgenommen  werden. 

20  —  24  Polemik  gegen  falsche  Heilsgewifiheit  und  Ueberhebung  des  Heiden 
tiber  den  Juden.  Das  Vorhandensein  der  uiaxtg  allein  regelt  auch  fiir  die 
Zukunft  Gottes  Verhalten.  Selbstverstandlich  ist  bei  dieser  Betrachtungs- 
weise  vom  begrenzten  Standpunkt  des  Menschen  aus  jede  Reflexion  auf  Pra- 
destination  (des  einzelnen)  ausgeschlossen :  die  tritt  erst  wieder  v.  25  ff.  ein, 
wenn  sub  specie  aeternitatis  das  Schicksal  der  Volker  geschaut  wird.  22  nt- 

GGVzocq,  wie  11  'unglaubig  gewordene',  wie  der  Gegensatz  (eav  eTO^Aevirjs  usw.) 
zeigt.  dTtoTO[Aia  'Strenge'  hellenistiscK  oft:  z.  B.  Plutarch  de  liberis  educan- 
dis  18  p.  13^  Set  xobi;  Tzaxipa.q,  tyjv  twv  eTCtTCfiTjfJiaTWV  dKOXOfiiav  X'^  Ttpaoxrjxt 
[icyvuvat.  In  der  zweiten  Satzhalfte  lesen  d7roxo{A(av  und  xpriGxoxrjXoc  und 
lassen  ̂ soO  aus  G  Latt,  Clemens  Paed.  I  70,  2,  L  min  (pesch)  go  Chr  Th 
u.  a. ;  die  Akkusative  sind  naturlich  Angleichung  an  die  vorangegangenen, 
das  Fehlen  von  •8eou  ist  eine  Sache  fUr  sich:  es  findet  sich  (mit  Nominativen) 
auch  bei  Orig.  in  Jerem.  hom.  18,  5  p.  156  Klost.  Man  konnte  an  sich  hier 

das  Fehlen  von  -iJ-eoO  als  Urtext,  sein  Zutreten  als  Angleichung  an  das  Vor- 
ausgehende  erklaren:  aber  hier  gibt  die  gute  Bezeugung  des  •8-soO  den  Aus- 
schlag:  der  agypt.  Text  steht  geschlossen  dafiir  SABC  bo  (sa  fehlt  hier). 
23  sixet  wie  e.  25  [xuaxrjpcov  ist  das  geheime  Wissen  um  einen  der  gewohn- 
lichen  Menschheit  verborgenen  Ratschlufi  Gottes:  so  auch  I  Cor  15  51  (Wand- 
lung  bei  der  Parusie)  2?  (Erlosung  durch  Christus)  vgl.  Rm  16  25;  im  Plural 
I  Cor  4i  (allgemein  die  gottlichen  Heilslehren)  13  2  (im  weitesten  Sinne) ; 
iiber  [xuaxTjpiov  in  Col  und  Eph  s.  zu  Col  1 26  Exc.  zu  Eph.  4i6^  ev  sauxois 
(fp6vt|xot  wie  12 16  nach  Prov  3  7  ptY]  caO-t  ̂ ip6yi\iO(;  Tzccpdi,  aeauxw,  cpoPoO  6s 
xov  ̂ -sov  vgl.  Js  5  21.  26—27  bis  Scad-Tjxr]  aus  Js  59  20  ff.  (wo  aber  evsxsv 
Siwv  steht:  ex  S:wv  wohl  nach  Ps  13  7),  dann  Js  27  9  (wo  aber  auxoO  xtjV 
a[iapxtav).  Js  59  20  wird  auch  rabbinisch  auf  den  Messias  gedeutet  b.  Sanh. 



Rm  11 27]  Israel  wird  doch  endlich  gerettet  werden  106 

28  >den    tilgen    werde«.    Hinsichtlich  des  Evangeliums    sind    sie    Feinde 
(Gottes)  um    euretwillen,    hinsichtlich  der  Erwahhmg  sind  sie  Geliebte 

29  (Gottes)  um  der  Vorvater  willen.  Denn  unwiderruflich  sind  die  Gnaden- 

30  gaben  und  die  Berufung  Gottes.  So  namlich,  wie  ihr  einst  Golt   unge- 

horsam  waret,  jetzt  aber  Erbarmung  erfahren  habt  durch  ihren  Ungehor- 
31  sam,  so  sind  diese  jetzt  eurer  Erbarmung  gegenuber  ungehorsam  gewesen, 
32  damit    auch    sie    jetzt    Erbarmung    erfahren    sollen.    Denn    Gott    hat 

alle  unter  den  Ungehorsam  beschlossen,  damit  er  sich  uber  alle  erbarme. 

3i  O  welche  Tiefe  des  Reichtums,  der  Weisheit  und  der  Erkenntnis  Gottes, 

wie  unerforschlich    sind    seine  Entscheidungen  und  wie    unbegreifHch 
31  seine  Wege!  »Wer  hat  den  Sinn  des  Herrn  erkannt,  oder  wer  ist  sein 

35  iRatgeber  geworden?  Oder  wer  hat  ihm  etwas  gegeben,  daB  (Gott)    es 
36  >ihm  vergelten  muBte?«  Denn  aus  ihm  und  durch  ihn  und  zu  ihm  ist 

das  All,  ihm  sei  Preis  in  Ewigkeit,  Amen  1 
12  Ich   ermahne    euch  nun,    ihr  Briider,  bei   dem  Erbarmen  Gottes, 

cure  Leiber  als  lebendiges  heiliges  und  Gott  wohlgefalliges  Opfer  dar- 

98*  B.  Jochanan  (um  250)  sagl:  Wenn  du  siehst  ein  Zeilaller  grofier  Note 
iiber  es  (Israel)  komnien  wie  ein  Strom,  dann  erwarle  ihn  (den  Messias) 

wie  gesagl  ist  'Denn  es  kommt  wie  ein  Strom  usw.'  (Js  59 19)  und  darauf 
folgl  ̂ Und  es  kommt  fur  Zion  ein  Better'  (Js  59  20)  (s.  Sanday-Headlam). 
28  iyjd-pol  ist  wegen  des  Gegensatzes  ayaTCrjioi  als  'verhafite'  (pass.)  zu 
fassen.  5:'  Opiag  =  'damit  das  Heil  zu  euch  Heiden  komme'  v.  11 :  liier  6ia 
vom  Zweck,  aber  S:a  xouj  uaxepa^  vom  Grunde;  also  nur  rhetorische  Wort- 
parallele.  Ebenso  xata  to  euayyeXtov  'in  Anbetracht  der  Art,  wie  sie  sich 
zum  Evangelium  stellen',  aber  xaia  xrjv  exXoyrjV  'da  sie  doch  einmal  das 
auserwahlte  Volk  Gottes  sind'.  29  ccjxexaiJieXTjTa  hier  'unbereubar'  =  'un- 

widerruflich' (nicht  'unbereut')  auch  II  Cor  7  10  wie  lat.  inricfus  'unbesieg- 
bar'  vgl.  KUhner-Blafi  Gramm.  I  2  p.  288  f.  31  xw  0|i,£xep(p  iXiei  entspricht 
formell  dem  ifj  xouxwv  dTiec^eca,  miifite  also  zu  dXerj^-oJat  gehoren,  so  wie 
dies  zu  ̂ XeYj^rjxe:  aber  die  Wortstellung  legt  naher  y^TiecO-rjaav  X({j  6|ji£tepcp 
eXeet  zu  verbinden  'sie  haben  sich  duroh  den  Erweis  gottlichjen  Mitleides  an 
euch  nicht  umstimmen  lassen'.  Die  Deutung  als  dat.  commodi  'zugunsten 
eurer  Erbarmung'  (Sickenberger  u.  a.)  ist  darum  wenig  wahrscheinlich,  weil 
jeder  Leser  den  Dativ  nach  liblichem  Sprachgebrauch  zu  ixTZ£.i%-Eiv  ziehen  wird. 
Statt  des  zweiten  vOv  erwarten  wir  etwa  ein  in  die  Zukunft  weisendes  noxi: 

aber  Pis  setzt  die  Bekehrung  Israels  wohl  in  die  niichste  Zukunft  —  'nun' : 
es  mufi  doch  vor  der  nahen  Parusie  sein!  Doch  hat  man  schon  friih  an  die- 
sem  durch  SB  bo  D  bezeugten  vOv  Anstofl  genoramen  und  es  durch  Ci^xepov 
ersetzt  (min  sa)  oder  weggelassen  (so  die  meisten  Zeugen).  Die  Bezeugung 
wie  die  doch  nicht  unlosbare  Schwierigkeit  der  Lesart  schiitzen  es.  In 
vSodens  Ausgabe  ist  irrig  das  vOv  nach  06x01  als  das  kritisch  unsichere  weg- 

gelassen! Wer  aber  das  vOv  als  unertrtiglich  tilgt,  darf  sich  nicht  auf  die 
Zeugen  berufen,  in  denen  es  fehlt:  er  macht  so  gut  wie  jene  eine  Konjek- 
tur.  'Ueberlieferung'  d.  h.  Lesart  des  Urexemplars  unserer  Plssararalung  ist 
vOv ;  aber  es  kUnnte  allerdings  ein  Feliler  des  ersten  Abschreibers  des  puulini- 
schen  OriginaU  sein.  32  Zum  Ausdruck  vgl.  Gal  S-ja  Sap  11  us.  xou^  uav- 
xoi  Heiden  (v.  so)  wie  Juden  (v.  ii),  die  ja  Gottes  Geboten  lange  ungehor- 

sam waren  vgl.  lis  — 890.  Mit  diesem  trUstlichen  und  fruhlichen  Ergebnis 
endet  die  c.  9  begonnene  Untersuchung.     Der,   wenu   man   will,   absolute, 
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„philosophische"  Standpunkt  von  c.  9  ist  verlassen  und  der  religiose  allein 
behalt  das  Feld,  die  f este  Zuversicht,  dafi  Gott  a  1 1  e  s  zum  Guten  fiihren 
wird,  bricht  siegreich  durch:  ein  feierlicher  Jubelruf  33  —  36  schliefit  das 
Ganze  ab,  in  den  sicli  doch  auch  die  Freude  mischt,  dafi  Gott  den  Apostel 

in  seine  unerforschlichen  RatschlUsse  hat  einen  Einblick  tun  lassen.  pdd-o^: 
I  Cor  2  10  begegnet  in  ahnlichera  Zusammenhang  mit  epauvav  und  der  Offen- 
barung  eines  Geheimnisses  xa  ̂ dd-ri  xou  -^-eou.  Die  ganze  Formel  vielleicht 
hellenistischen  Ursprungs  s.  Norden  Agnostos  Theos  243  3.  Billerbeck  294 
vergleicht  Apoc.  Baruch  14  8.  o  A6er  wer,  o  Hcrr  melii  Goll,  verstelil  dein 
Gerichl,  oder  wer  erforschl  die  Tiefe  deines  Weges,  oder  wer  denkt  nach 
ilber  die  beschwerliche  Last  deines  Pfades,  oder  wer  vermag  naclizu- 
denken  iiber  deinen  unfaPbaren  Ralschlufi,  oder  wer  hat  jemals  con  den 

Geborenen  Anfang  und  Ende  deiner  Weisheit  gefunden  ?  aocpt'a?  und  yvo)- aews  sind  natUrlich  ebenso  wie  uXouxou  Eigenschaften  Gottes.    34  =  Js  40 18. 
35  ist  Job  41  2,  aber  nicht  nach  LXX,  auch  I  Cor  3  19  wird  Job  5  la  nicht 
nach  LXX  zitiert:  Pis  scheint  f iir  Job  eine  andere  griechische  Uebersetzung 
benutzt  zu   haben   (s.  Exc.  zu  Gal  4  31  Vollmer  d.  at.  Zitate   bei  Pis  22  f). 
36  vgl.  I  Cor  8  6  Col  1  le,  Reitzenstein  (Poimandres  39  1)  vergleicht  Hermes 
Trismegistos  XIII  19  (Poim.  p.  347)  ar]  PouXtj  oaCo  aoO,  Itic  ae  xh  Trav  und 
die  Aufschrift  eines  Zauberringes  bei  Berthelot  (Alchimistes  grecs  introd.  133) 

ev  TO  Tiav  xat  S:'  auxou  to  uav  xa:  si?  auxo  xh  tioL^j  xat  et  [iyj  e)(0'.  xb  7:av, 
ouoev  eaxc  x6  Tcav.  Vgl.  auch  Philo  de  spec,  legibus  I  208  p.  242.  6;  ev 
xa  Tiavxa  9}  6xc  i^  evog  xs  xai  ei^  ev.  M.  Aurel  IV  23  w  cpuai^,  ex  aoO  uavxa, 
^v  aoc  Tid^xoi.,  tic,  ae  Tiavxa.  Zosimos  (Alchimistes  grecs  ed.  Berthelot  p.  143) 

xoOxo  iaxc  xh  •9-eiov  xaJ  (Jieya  (luax'/jpiov,  xh  J^rjxo6|ievov  •  xoOxo  yczp  eaxt  x6  Tiav 
y.cd  1^  auxoO  x6  uav  xcd  8c'  auxoO  xh  uav.  Selenehymnus  (bei  Abel  Orphica 
294,  36)  ex  oio  yap  Tiavx'  eax:  %a.l  ziq  ok  xa  Tiavxa  xeXeuxa.  Die  Formel entstammt  dem  stoischen  Pantheismus,  der  ja  auch  Zeus  Aca  nannte,  well 

er  TCavxwv  eaxJv  aixcos  xai  81'  aux6v  uavxa  (Chrysipp  bei  Stobaeus  eclog.  I 
1,  26  p.  31  Wachsmuth).  Vgl.  Ps.  Aristoteles  Tiept  xoajAou  6:  ap^ato;  |xiv  ouv 
xiz  Xoyo?  xa:  uaxpcoi;  eaxc  uaacv  dv^pwTiocc,  wg  ex  •Q-eoO  Tiavxa  xac  oca  -O-eov 
Vjficv  auveaxrjxev.  Sie  ist  dann  von  der  hellenistischen  Mystik  aufgenommen 
und  so  auch  dem  griechischen  Judentum  bekannt  geworden,  das  sie  dem  Pis 
vermittelt  hat.  Vgl.  ENorden  Agnostos  Theos  240  ff.  Die  an  sich  ganz  all- 
gemein  klingende  Formel  erhalt  hier  speziellen  Inhalt  durch  die  Verkniipfung 
mit  V.  32,  d.  h.  den  Hinblick  auf  die  kosraische  Erlbsung.  XII  Nach  Be- 
endigung  der  theoretischen  Auseinandersetzung  iiber  Israels  Geschick  c.  9  —  11 
beginnt  nun  ein  rein  ermahnender  Teil,  welcher  an  den  8  12  f.  ausgesproche- 
nen  Gedanken  ankniipft  und  von  cap.  12  — 15 11  reicht.  Unter  welchen  Ge- 
sichtspunkten  aber  gerade  diese  Ermahnungen  ausgewahlt  sind,  kbnnen  wir 
nicht  sagen :  ein  Prinzip  der  Disposition  ist  nicht  zu  sehen.  1  Das  ouv  ist 
nur  aulierliche  Ueberleitungspartikel,  die  neuen  Gedanken  setzen  unvermittelt 
ein.  TiapaxaXecv  Sea  xcvog  15  30  I  Cor  1  10  II  Cor  10 1  (anders  I4  5  2o)IITh 
3 12  (als  Variante)  =  ermahnen  durch  Vermittelung  (5ca  xc  Phm  9)  von  = 
unter  Hinweis  auf  etwas.  ocxxcpfjioc  wie  II  Cor  I3  Phil  2i  Hebr  10  28:  nur 
Col  3  12  wohl  Singular.  Der  bei  Abstrakten  haufige  Plural  ist  gut  griechisch 
(s.  KUhner-Gerth  II  1  p.  17),  aber  das  hebr.  cani  ist  der  Anlati  dafiir  ge- 

worden, dal3  die  Pluralform  in  der  LXX  wie  im  NT  fast  ausschliefilich  ge- 
braucht  wird  (Sing.  Zach  1  le  7  9  12  10  Dan  1  9  9  is  Baruch  2  27  Sirach  5  e 

IV  Mace  6  24  Col  3  12).  Tiapaax-^aac  wie  6  13.  16.  19  vgl.  auch  II  Cor  4  14  1 1  2 
Col  1 22.  28  Eph  5  27,  I  Cor  8  8.  Doch  ist  hier  wohl  zugleich  daran  gedacht, 
dafi  Tiapcaxavac  •8-uacav  Terminus  technicus  des  Opferns  ist  vgl.  Dittenberger 
Or.  inscr.  I  332  it.  42  II  456  20. 21  764  23. 33. 36.  38.  4o  Syll.  II  ~  554  6  II  ̂  736  65.  to.  ti 
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2zubringen;  (das  sei)  euer  geistiger  Gottesdienst!  Und  gestaltet  euch 

nicht  diesem  Aeon  gleich,  sondern  verwandelt  euch  durch  die  Erneue- 
rung  des  Geistes,  daB  ihr  prufet,  was  Gottes  Wille  sei,  (was)  das  Gute, 

3  Wohlgefallige  und  Vollkommene.  Ja,  ich  scharfe  kraft  der  mir  ver- 

liehenen  Gnade  einem  jeden  unter  euch  ein,  nicht  hoch  hinaus  zu  stre- 
ben  uber  Gebuhr,  sondern  nach  Besonnenheit  zu  streben,  jeder  wie  ihm 

4  Gott  das  MaB  des  Glaubens  zugeteilt  hat.  Wie  wir  namlich  in  einem 

Leibe    viele  Glieder  haben,    diese  Glieder  aber   nicht    alle  die    gleiche 

5  Verrichtung  besorgen,  so  sind  wir  viele  ein  Leib  in  Christus,    einzeln 

6  aber  betrachtet  in  unserm  gegenseitigen  Verhaltnis  Glieder.  Und  da 

wir  nun  verschiedene  Gnadengaben  besitzen,  je  nach  der  uns  verliehe- 

7  nen  Gnade,  etwa  Prophetie,  (so  laBt  sie  uns)  nach  MaBgabe  des  Glau- 

bens (benutzen) :  oder  Armenpflege  (dann  betatigt  euch)  in  der  Armen- 

spflege;  bist  du  ein  Lehrer,  in  der  Lehre;  bist  du  ein  Prediger,  im  Pre- 

vgl.  589  46.  P.  Petr.  144  III  3.  IV  18.  Xenophon  Anab.  VI  1  22  Josephus 
Ant.  IV  6  4  Lucian  de  sacrificiis  13  Polybius  hist.  XVI  25  7  Aelian  historia 
animalium  VII  44  u.  o. :  dafi  es  in  der  LXX  zufallig  nicht  vorkommt,  ist 
natiirlich  gleichgiiltig  (gegen  Weifi). 

Aoyiv-cz  =  'verniinftig'  ist  ein  Lieblingswort  der  Philosophen  (die  LXX  kennt 
es  nicht),  begegnet  aber  auch  in  Gebeten  der  griechischen  Synagoge  Const.  Apost. 
VII  346  35 10  386  VIII  9  8  12  n  15?  37  6  (s.  Bousset  Getting.  Nachr.  1915,  4671).  Die 

Bezeichnung  Xoyiyiiq  O'uoia  im  Gegensatz  zum  kultischen  Opfer  findet  sich  in  der 
^gyptisch-hellenistischen  Mystik  der  hermetischen  Schriften :  I  §  31  und  XIII  (XIV) 
§  17—19.  21  (s.  Beilage  3).  Man  mufi  diese  Texte  lesen,  um  zu  verstehen,  in  wel- 
chem  Zuammenhang  dieser  Begriff  erwachsen  ist.  Klar  spricht  XIII  18  (6  06; 

X6yoc  81'  SjiO'j  u|iVEl  as,  iC  i\i.oii  Se^ai  t;6  Tiav  Xoytp  Xofiv.r]w  9-uaiav)  es  aus,  dafi  diese 
Xoft-Y.rj  0-oota  das  Gebet  des  in  dem  Mysten  wohnenden  gOttlichen  Xoyos  (=  7ive0|ia) 
ist.  Pis  verwendet  hier  wie  kurz  vorher  11 36  (was  schwerlich  Zufall  ist)  herme- 
tische  Termini.  In  ahnlichen  Bahnen  bewegt  sich  Philo  de  spec.  leg.  I  201  p.  241 M. 

voOg  .  .  ,  85  5|jito|i05  a)v  xal  xa^'apd'Slj  xa9-apoeat  Ta!g  ctpSTYJc  TsXetag,  auxog  Soiiv  i)  euays- 
ordtTj  d'UoCa  Ebd.  203  pouXexai  yo'P  "^oS  S-uovxog  Ttpoixov  [ifev  xov  voOv  (boiwaO-ai  yvtb\i.a.iz 
dyaO-alc  xal  oujicpepouoaic  lvao>io6|ievov,  ejietxa  ik  x6v  Ptov  Sg  dpioxwV  ouvsoxdvat  npdgstDv. 

Ebd.  209  p.  242  M.  r^  xt|id)oa  4'"X'')  "^^  0^  ̂ '■'  ̂ ""^^  ̂ ^  ̂ "^  dcpeiXei  \iri  dXiywc  niijS'  dvsnt- 
oxKj(i6vtDC,  dXXd  ouv  inioxfdiij  xal  Xdytp  xtiidv.  Ebd.  277  p.  254  M.  napd  0-s<}i  [iri  xi  uXfj- 
^oz  xiov  xaxaS'UOjjiivmv  ervai  zi\iiov,  dXXd  x6  xaiVapwxaxov  xotJ  Ouovxog  7ivsi5|ia  Xoyixdv;  wei- 
teres  bei  GfrOrer  Philo  I  464  ff.  Die  Eigenart  dieser  Formulierung  gegenilber  Ps 

50 1»  dDota  x<j>  9-t(f»  7tv80|ia  ouvxexpimiivov  usw.  ist  deutlich.  ApoUonius  von  Tyana 
mpl  ̂ oifflv  bei  Euseb  Praepar.  evang.  IV  13  oOxw?  xoCvov  iidXioxa  iv  xig  or|iat  xrjv 

npooi^xoooav  iTct(i,iXciav  koioIxo  xoO  d«oO  .  .  tl  .  .  |jit]  ̂■bot.  xi  xyjv  dpx'»]v  (flberhaupt)  lii^xs 
dvdnxoi  «0p  jiV^xe  xaO'dXou  xi  xfflv  aloO-»jxCiv  Ijiovoiid^oi  .  jidvq)  8i  XP^'^o  npbz  aiix6v  dsl 
x^j)  xpttxxovt  X<iy(p,  Xiyo)  8k  x/ji  \i.r}  8ti  ox6|iaxo5  I'^^tt  •  •  voOg  81  ioxtv  oSxoc  dpydvou  |iY] 
Sc^lMvoc.  Vgl.  Seneca  ep.  96  m  de  benef.  IBs,  fragm.  123  und  llberhaupt  Lactantius 
Inttit.  VI  24—25.  Das  Ei^entUmliche  dieser  Stellen  ist  nicht  die  Ueberordnung 
det  Sittlichen  (Iber  das  Kultische  —  das  ist  ja  bereits  f(ir  die  Prophetenpredigt 

typisch  und  auch  der  griechischen  Polemik  der  Philosophen  wohlbekannt  —  son- 
dern die  Betonung,  dati  die  Art  des  Opfers  dem  Wesen  des  Xdyo^  entsprechcn 

moii.  Dieter  Gedanke  ist  auch  urprtinglich  auf  dem  Boden  der  spttteren  Stoa  ge- 
wachien,  dann  in  der  helleniHtischen  Mystik  entwickelt  und  wahrscheinlich  durch 

Jfldiacbe  Vermittlung  zu  Pis  gekommen.  Reitzenstein  hellen.  Mysterienrel.  "3281 
debt  mit  Recbt  I  Petr  2  6  dvcviyxai   nvtutiaxixd;  ̂ uofa;  tunpoo8iuxouc  ^t(p  8id  'IyjooOI 
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XpiaxoO  als  Parallele  heran  zum  Beweis,  dafi  in  diesem  Zusammenhang  /voyiy-oc  = 
nvsuiJiaTixog  ist.  Vgl.  Hebr  l<i  is,  Athenagoras  Apol.  13  bei  Geffcken  Zwei  griech. 
Apolog.  1305,  186.  BernhSchmidt  Das  geistige  Gebet.  Diss.  Breslau  1916.  FBuchsel 
d.  Geist  Gottes  im  NT.  1926,  358  flf. 

TYjv  X.  Xaipstav  ist  Apposition  zum  ganzen  Satz  vgl.  I  Tim  2  6,  nicht 

zu  xa  aw[AaTa.  2  auvaxi9(xaxi!^etv  noch  I  Petr  1  i4,  das  Gegenteil  {lexaaX'i'J- 
|i,axc^£iv  (was  hier  durch  {xexajJiop^oOv  ausgedriickt  ist)  I  Cor  4  6  II  Cor  11 13. 
11.  15  Phil  3  21.  Beides  hellenistisch  nicht  selten.  Der  Gegensatz  zeigt,  dafi 

[jLeTafjiopcpoOa^e  usw.  bedeutet:  'seid  so,  wie  ihr  im  a:a)v  jieXXwv  sein  werdet': 
es  ist  verstarktes  {xexavos'.xe ;  ahnlich  Seneca  ep.  6,  1  inlellego,  Lucili,  non 
emendari  me  tanlum,  sed  Iransfigiirati  (Reitzenstein  in  Ilbergs  N.  Jahrb. 
1913,  I  149).  Pis  vermeidet  im  Gegensatz  zu  seiner  Vorliebe  fUr  den  Be- 

griff  des  vuv  aJwv  —  ob  mit  Absicht?  —  den  Ausdruck  aiwv  (leXXwv  oder 
ahnliches  (nur  Eph  1  21  2  7  vgl.  Hebr  6  s).  Ueber  die  beiden  Aeone  vgl. 

Bousset  Rel.  d.  Judent.  ̂   244  flf,  Klar  IV  Esra  7  12—13.  Da  sind  die  Wege 
in  diesem  Aeon  schmal  und  Iraurig  und  muhselig  geworden,  elend  und 

schlimm,  voll  von  Gefahren  und  nahe  an  grofien  N'olen.  Die  Wege  des 
gr often  Aeons  aber  sind  breil  und  sicker  und  Iragen  die  Frilchle  des  ewi- 
gen  Lebens;  auch  IV  Esra  6  55  ff.  Der  Vergleich  zeigt  besonders  deutlich  die 
Bedeutung  der  ethischen  Weiterbildung  bei  Pis  s.  zu  6  3.  Die  dvaxaivwacj 
xou  V06;  geschieht  dadurch,  dafi  der  Christ  seinen  voOj  von  dem  bei  der  Taufe 
erapfangenen  TivsOjxa  durchdringen  und  beherrschen  lafit.  Ob  x6  dya^ov  usw. 
Attribute  zu  ̂ eXrjixa  oder  (wie  oben  ausgedriickt)  substantivierte  Adjectiva 
sind,  lafit  sich  nicht  sicher  entscheiden.  3  Nur  mit  leiser  Andeutung,  aber 
doch  unmifiverstandlich,  beginnt  die  Ermahnungsrede  mit  einer  Warnung 
vor  unbegriindetem  Wertlegen  auf  den  Besitz  von  pneumatischen  Charis- 
men :  wo  sie  hervortreten,  sollen  sie  sich  organisch  den  Bediirfnissen  der 
Gemeinde  eingliedern  und  sich  auf  dem  Gebiet  christlicher  Tugenden  als  echt 
und  fruchtbar  erweisen.  Ueberwindung  des  Naturreligiosen  durch  die  christ- 
liche  Ethik.  X^P^?  ̂ i^^  *^so  das  Apostelamt,  anders  v.  e.  Sta  c.  gen.  wie 

15  15  c.  ace.  =  'auf  Grund,  kraft'.  Rhetorisches  Wortspiel  mit  (ppovstv.  Vgl. 
Eph  4  7.  4  Ueber  die  rhetorische  Gliederung  der  Periode  v.  4—15  s.  Bult- 
mann  Stil  d.  paul.  Predigt  75.  5  ff.  Diese  ganze  an  das  Gleichnis  vom  Leibe 
angekniipfte  Paranese  hat  ihre  genaue  Parallele  I  Cor  12  12  ff.  auch  in  bezug 
auf  die  erwahnten  Tatigkeiten  und  Aemter.  Dafi  aber  mit  £v  awjxa  ev  Xpt- 
axw  nicht  blofi  ein  Gleichnis,  sondern  eine  mystische  Realitat  ausgesagt 
werden  soil,  zeigt  I  Cor  12  13.  xaS-sig  mit  indeklinabel  gewordenem  efj 
(Hypostase)  Radermacher  Gramm.  271.  6  Der  mit  ixo'^xt;,  beginnende  Satz 
lauft  in  ein  Anakoluth  aus,  und  von  7  an  wechselt  die  Konstruktion  bestandig. 
Statt  hinter  Stdcpopa  erst  den  allgemeinen  Gedanken  zu  Ende  zu  fiihren  ('so 
lafit  sie  uns  auch  dementsprechend  benutzen'  vgl.  Theodor  Cat.  p.  441  10) 
bringt  Pis  sofort  Beispiele  und  fallt  dabei  aus  der  Konstruktion.  xaxd  xyjV 

dvaXoytav  x'^s  Tiitaxews  =  w?  6  ̂ zhc,  i|jieptaev  (xexpov  Triaxew?  =  xaxd  xrjv  yjxpv^ 
XTjV  oo9-£taav  -^{Jiiv.  Ttpocpyjxeta  s.  I  Cor  14  3  f.  24.  7  Der  Wechsel  in  der 
Wortstellung  auch  im  'Todesweg'  Did.  5  2  =  Barn.  20  2.  Scaxovta  vgl.  15  25.31 I  Cor  16  15  ff.  II  Cor  8  4  f.  19  f.  9  12  f.  schon  im  technischen  Sinne  des  Dia- 
konenamtes  vgl.  Lietzmann  Z.  f.  wiss.  Theol.  55,  110.  8  |iexaoto6vat  wie 
Lc  3  11  Eph  4  28  Hermas  Vis.  Ill  9  2.  4  'Almosen  geben'.  dTcXoxrji;  auch  11  Cor 
9  11.  13  beim  Almosengeben  genannt.  (xyj  xrjv  xwv  dvO-pwTiwv  S-rjpcofievos  So^av, 

aXkx  XYjv  xps^'av  xoO  5£0|jLevou  TiXr^pwv  Theodoret  z.  St.  (Ill  132  Sch.  Catena 
443  14)  vgl.  Bousset  Judentum  ^  424  f.  TipoVaxd[jL£vo;  kann  allgemein  gesagt 
sein  (Tit  3  8.  i4  von  der  Familie  I  Tim  3  4.  5.  12)  aber  auch  vom  Gemeinde- 
amt  (I  Th  5  12  I  Tim  5  17  Hermas  Vis.  II  4  3)   und  das  ist  hier,   wo  eben 
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digen;    gibst  du    von  dem  Deinen,    (tue  es)  in  Schlichtheit,    leitest    du 

die  Gemeinde,  (tue  es)  mit  Eifer,  ubst  du  Barmherzigkeit,  (tue  es)  mit 
9  Frohsinn.  Die  Liebe  (sei)  ungeheuchelt.  (Seid  Leute)  die  das  Bose  ver- 

10  abscheuen  und  am  Guten  hangen,  die  einander  bruderlich   lieben,    an 
11  gegenseitiger  Ehrerbietung  ubertrefFen,  an  Eifer  nicht  lassig,  vom  Geist 

12  enlbrannt,  dem  Herrn  zu  Diensten,   in  Hoffnung    frohlich,    in  Trubsal 

13  geduldig,  anhaltend  am  Gebet,  an  den  Noten  der  Heiligen  nehmet  (hilf- 
14  reich)  teil,  der  Gastfreundschaft  befleiBiget  euch.  Segnet,  die  euch  ver- 
15  fluchen,    segnet    (sie)  und  fluchet  (ihnen)  nicht.    Freuet    euch  mit  den 

16  Frohlichen,  weinet  mit  den  Weinenden,  seid  eines  Sinnes    gegeneinan- 
der.  Strebet  nicht  nach  hohen  Dingen,  sondern  laBt  euch  zu  geringen 

17  herabziehenl     »Bauet  nicht  auf  eure    eigene  Weisheit«;    vergeltet    nie- 
mandem  Boses    mit  Bosem,    sinnet    auf  Gutes    gegen    alle    Menschen. 

18  Wenn's    moglich  ist,  so  viel  an  euch  liegt,  haltet  mit  alien  Menschen 
19  Frieden.    Rachel    euch  nicht  selbst,    liebe  (Bruder),    sondern  laBt   dem 

Zorne  (Goltes)  Raum,  steht  doch  geschrieben  »Mein  ist  die  Rache,  ich 

20  »'will  vergelten  spricht  der  Herr«.  Vielmehr  »wenn  dein  Feind  hungert, 
»speise  ihn,  wenn  er  durstet,  tranke  ihn;  denn  wenn  du  das  tust,  wirst 

21  >du  feurige  Kohlen  auf  sein  Haupt   sammeln«.    LaB  dich    nicht   vom 
Bosen  uberwinden,  sondern  uberwinde  mit  dem  Guten  das  Bose. 

13  Jedermann  seiden  vorgesetzlen  Obrigkeiten  unterlan:  denn  es  gibt 

keine  Obrigkeit  auBer  von  Golt,  und  die  da  sind,  die  sind  von  Gott  ge- 

Diakonen,  Lehrer,  Prediger  genannt  sind,  recht  wahrscheinlich.  cXapoirjic  vgl. 
II  Cor  9  3  Prov  22  8*.  Lev.  Rabba  34,  9  (p.  131b  Venedig,  p.  93  a  Berlin) 
wird  als  Ausspruch  des  Rabbi  Isaak  (um  300)  zitiert:  Wer  Almosen  gibl^ 

tue  es  mit  fr'Ohlichem  Her%en.  9  vgl.  II  Cor  6  r..  Statt  aTroaTuyoOvxes  best 
jitaoOvTEi;  G  =  odienles  g  vg  Latt :  hier  hat  wohl  der  lateinische  Text  auf 
den  griechischen  gewirkt,  ahnlich  wie  Tit  3  3  atuyrjio:  in  D  durch  jxtaTjToc 

=  oiUbiles  ersetzt  ist.  10  TtpoTjetaO-at  xtva  (erg.  tivos)  =  T^yeta^ac  x:va  uTrepe- 
yip^ncc  wie  Phil  2  s  (Blass).  11  Im  folgenden  eine  ganze  Reihe  syntaktisch 
verschiedener  Dative  rhetorisch  parallel  gestellt.  Abendlandische  Zeugen 
(DG  Ambst  Cypr.  ep.  5,  2  u.  a.,  nicht  Pelag)  lesen  gegen  den  Zusammen- 
hang  xatpoj  statt  xuptq),  eine  Lesart,  die  auch  Athanasius  kennt,  aber  ab- 
lehnt  ep.  ad  Dracontium  3  oxt  ou  TrpeTrec  xw  xatpw  SouXeuetv,  aXXa  x(j)  xupuo. 
Orig.  lat.  (d.  h.  Rufin!)  7,  314  scio  .  .  in  rioimullis  Lalinorum  exemplar i- 

bu8  haberi  Uempori  servienles',  quod  non  mild  videlur  conrenienter  in- 
tertum.  Hieron.  ep.  27,  3  illi  (sc.  Latini  codices)  leganl  'spe  gandenles^ 
lempori  serrientes' ,  nos  Icgamus  ''spe  gaudenles,  domino  scrrioilcs' :  so 
denn  auch  die  vg  domino  s.  Die  Variante  kann  raechanisch  entstanden  sein 

%a.>.pfy  —  KCCJL)  ist  Ublich :  Kj'TD  statt  KcD  f Ur  xupcq)  allerdings  iiulierst  selten : 
ich  kenne  nur  eine  Inschrift  der  Batanaea  vom  Jahre  473  (LeBas-Waddington 
n.  2087)  mit  kfc-  =  xup'.e.  Aber  abgesehen  vom  Zusaramenhang  :  welch  iiblen 

Klang  die  Redewendung  xatp<})  SouXeuetv  =  'Opportunist  sein'  hat,  zeigt  Wet- 
iteins  Sammlung:  13  ii  darf  nicht  zum  Vergleich  fiir  SouXeuetv  xto  xx\^(^ 
herangezogen  werden.  Lactanz  Inst.  V  2  lo  o  pliilosoplium  ad  nl  a  I  or  em  et 
tempori  ierrientem!  Eph  B  i«  i^cc(Qpc(xJi^t^o\.  x6v  xacpov  ist  etwas  ganz  an- 

deres.  Wiirtlich  'der  Hoffnung  euch  freuend,  der  Trlibsal  standhaltend'. 
IS    Statt   yjftid'.^   haben  |ive{ai;  DG  Ambst  Latt,    Orig.    lat.    (Rufin)  7,  315 
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memini  in  Latinis  exemplaribus  magis  liaberi  'memoriis'  halt  beide  Les- 
arten  fiir  moglich;  ahnlich  Pelag.  Morgenlandische  Zeugen  sind  Acta 
Pionii  1,  Diodor  (Cat.  Vat.  762  z.  St.),  vgl.  Liturg.  Basil.  Alex.  p.  71  Re- 
naudot,  Theodor  Mops,  liest  XP^^*^*  "'^^  bemerkt  Ivca  6e  twv  dvxiypacpwv 

Tac?  [xveiat?  e^s^  (Cat.  Vat.  z.  St.  ■=  Migne  66,  861),  Chrys,  der  z.  St. 
Xpecat?  liest,  hat  in  II  Tim  hom.  3,  2  p.  674^  M.  {ivetac?.  Auch  hier  wie 
V.  u  scheint  eine  alte  mechanisch  entstandene  Korruptel  im  westlichen  Text 
vorzuliegen.  14  Der  plotzliche  Uebergang  zur  Feindesliebe  wohl  auch  durch 
die  Wortgleichheit  des  vorausgehenden  occoxovxei;  veranlafit  ohne  Riicksicht 
auf  den  inhaltlichen  Gegensatz  der  beiden  ocwxetv.  Hier  einer  der  seltenen 
Falle,  wo  Pis  auf  ein  Wort  Jesu  Bezug  nimmt,  freilich  ohne  es  als  Zitat 
zu  kennzeichnen :  vgl.  Mt  5  44  -J-  Lc  6  28.  Vgl.  sonst  noch  13  9  f.  I  Cor4ia 
7  10.  26  9  14  10  27  ll23ff.  132  I  Th  4  15.  Diese  GleichgUltigkeit  des 

Apostels  gegen  den  historischen  Jesus  ist  die  Folge  seines  standigen  Erle- 
bens  des  erhohten  Herrn  s.  zu  II  Cor  5  lo.  Bousset  Kyrios  ̂   117  f.  15  Rab- 
binische  Parallel  en  bei  Billerbeck  298.  Vgl.  auch  M.  Dibelius  Formgeschichte 
72:  Pis  tradiert  die  Paraenese.  16  Die  Auffassung  von  to:$  xauscvoc;  als 

Mascul.  =  'den  Niedrigen'  (Thierae  Z.  f.  nt.  Wiss.  8.  23  ff.  auch  Lagrange) 
ist  moglich.  Zitat  Prov.  3  7.  17  Gen.  Rabba  38,  3  (p.  23  »  Venedig,  p.  75b 
Berlin)  berichtet  von  einer  Kontro verse  iiber  Prov  17  13,  wobei  R.  Simeon 

bar  Abba  (urn  280)  sagt:  nichl  nur,  'wer  Gutes  mil  Bosem  vergill',  son- 
dern  audi,  wer  Buses  mil  Gutem  vergill,  ron  dessen  Hanse  wird  das  Base 
nichl  weichen  (Billerbeck  299  vgl.  1,  370).  Zitat  Prov  3  4  TcpovooO  xaXa 

evwTutov  xupt'ou  xac  dviJ-pcoTrwv :  Nach  dieser  Stelle  und  II  Cor  8  21  ist  denn 
auch  interpoliert  worden  hinter  xaXa  -\-  evwTctov  toO  ̂ £oO  xai  A,  -f-  oO 
^0^0^  evwTttov  Tou  ̂ eoO  OXb.  xal  G  vg  Latt  go.  19  5:56vai  tot^ov  Eph  4  27 

Sirach  4  5  13  22  19  17  38  12.  Tioia  o^^(%\  t-^j  toO  ̂ soO  bemerkt  Joh.  Chryso- 
stomus  (IX  682^  Montf.  Catene  454  i?) :  das  folgende  Zitat  bestatigt  diese 
Exegese.  Es  istDeut  32  35  (unter  Zufiigung  von  Xeye:  xupto;)  aber  nicht  nach 

der  vbllig  abweichenden  LXX,  sondern  in  einer  mehr  dem  Urtext  qSk?'!  op:  "h 
sich  anschliefienden  Version,  die  Hebr  10  30  wiederkehrt,  und  eine  auffallige 

Parallele  im  Targum  Onkelos  z.  St.  findet:  c'rrr'K  k:ki  Nmcinia 'lanp  (ed.  Ber- 
liner 1884)  vor  mir  isl  die  Rache  und  ich  will  rergellen.  Vollmer  (at. 

Zitate  bei  Pis  30  ff.)  halt  eine  von  LXX  abweichende  Uebersetzung  des  Deut 
fiir  die  alien  geraeinsame  Quelle  s.  Exc.  zu  Gal  4  31.  20  ist  genau  Prov 

25  21—22  LXX.  Rabbinische  Brorterungen  dariiber  bei  Billerbeck  302.  XIII 
1 — 7  weist  zum  Gehorsam  gegen  die  weltlichen  Behorden  an,  die  als  gott- 
liche  Institutionen  charakterisiert  werden.  Die  antiromische  Stimmung  der 
Juden  hat  wohl  frUh  in  der  christlichen  Gemeinde  Widerhall  gefunden  und 
ist  spater  schnell  durch  die  Verfolgungen  gewachsen:  der  Gegensatz  zum 
Kaiserkult  spielt  dabei  eine  wesentliche  Rolle:  zugleich  wirken  chiliastische 

Gedanken  ein,  um  das  Christentum  'weltfremd'  zu  machen.  Uebrigens  hat 
das  Judentum  schon  in  alter  Zeit  Loyalitat  auch  gegeniiber  fremder  Obrig- 

keit als  Pflicht  angesehen :  sie  zeigt  sich  vor  allem  in  Opfer  und  Gebet  fiir 
den  Herrscher :  Jerem  36  (hebr.  29)7  Baruch  1  11  II  Esra  6  9  f.  I  Mace  7  33 
Aristeas  ep.  45  Joseph.  Bell.  Jud.  II  (197)  10  4  c.  Apion.  II  6  (76  f.),  Philo 
legat.  133  p.  565,  157  p.  569,  232  p.  580,  317  p.  592,  356  p.  598  in  Flac- 
cum  48  f.  p.  524.  Auch  die  Mischnatradition  hielt  daran  fest :  Pirke  Aboth 

III  2  Rabbi  Chenanja  der  Vorsteher  der  Priester  (um  70)  sagte :  '^^Erp  •'n 
trchu~h'C  na'i'7-^2  Bele  fiir  das  tieil  der  Obrigkeil  (^aadec'a),  dejin  ohne  die Furchl  vor  ihr  wiirde  einer  den  andern  lebendig  rerschlingen.  Vgl.  Schiirer 
Gesch.  d.  jud.  Volkes  I^  483.  II*  359  ff.  Bousset  Judentum  ^431.  Harnack 
Mission  I4  274ff.  JWeifi,  Urchristentum  461.  Bohlig  Geisteskultur  v.  Tarsos 
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2  ordnet.  Wer  sich  also  der  Obrigkeit  widersetzt,  der  lehnt  sich  gegen 
Gottes  Verordnung  auf :  die  sich  aber  auflehnen,  die  werden  sich  selbst 

3  das  Urteil  zuziehen.  Denn  die  Beamten  sind  kein  Schrecken  fur  die  gute 
Tat,  sondern  fur  die  bose.  Du  willst  die  Obrigkeit  nicht  furchten:  tue 

4  das  Gute  und  du  wirst  Lob  von  ihr  erhalten:  denn  sie  ist  dir  Gottes 

Dienerin,  (die  dich)  zum  Guten  (erzieht).  Wenn  du  aber  das  Bose  tust, 
so  furchte  dich:  denn  sie  fuhrt  nicht  umsonst  das  Schwert :  denn  sie 

ist  Gottes  Dienerin,  Racherin  zum  Erweise  des  Zornes  an  dem,  der  das 

5  Bose  tut.  Darum    ist's   notwendig,  ihr  untertan  zu  sein,  nicht  nur  um 
6  des  Zornes,  sondern  auch  um  des  Gewissens  willen.  Deshalb  zahlt  ihr 

ja  auch  Steuern :  denn  sie  sind  Beamte  Gottes,  die  gerade  dafur  standig 
7  Sorge  tragen.  Gebet  alien,  was  ihr  ihnen  schuldig  seid,  wem  (ihr) 
Steuer   (schuldet),    die  Steuer;    wem  Zoll,  den  Zoll;    wem  Furcht,    die 

sFurcht;  wem  Ehre,  die  Ehre.  Bleibet  niemandem  etwas  schuldig  auBer 
gegenseitiger  Liebe :  denn  wer  den    andern    liebt,    der    hat   das  Gesetz 

9  erfullt.  Denn  das  (Wort)  »Du  sollst  nicht  ehebrechen,  du  soUst  nicht 
»t6ten,  du  sollst  nicht  stehlen,  du  sollst  nicht  begehren«  und  was  es 

sonst   noch    fur  Gebote    gibt,    glpfelt    in  diesem  Wort,    ich  meine  »du 
10  » sollst  deinen  Nachsten  lieben  wie    dich  selbst«.    Die  Liebe    tut    dem 

11  Nachsten  nichts  hoses:  so  ist  die  Liebe  des  Gesetzes  Erfullung.  Und 

dies  (tut),  indem  ihr  die  Gegenwart  (recht)  erkennt,  daB  es  namlich 
nun  Zeit  fur  euch  ist,  aus  dem  Schlafe    aufzuwachen:  denn    jetzt    ist 

12  das  Heil  uns  naher  wie  (damals),  als  wir  glaubig  wurden.  Die  Nacht  ist 
vorgeruckt  und  der  Tag  herangekommen.  So  laBt  uns  denn  die  Werke 

13  der  Finsternis  ablegen  und  die  Waffen  des  Lichtes  anziehen.  Wie    (es 

128  ff.  148  f,  Dafi  alle  Obrigkeit  von  Gott  ist,  steht  schon  Sap  63  vgl.  noch 

Apoc.  Bar.  82  9  Hen.  46  5  und  wird  auch  im  rabbinischen  Schrifttum  man- 
nigfach  betont :  Billerbeck  303.  1  ndoaiQ  l^ouaiat?  uTiepexouaacs  unoxaaaeaO-e 
hest  DG  einzelne  vg-Hss.  Arab  Tertull.  Scorp.  14  Ps. August,  quaest.  Vet. 
et  Nov.  Test.  35,  aber  auch  Greg.  Naz.  or.  17,  6  :  alte,  aber  wertlose,  wohl 
durch  Ausfall  von  ̂ oyi]  veranlafite  Variante.  Das  folgende  erste  U7i6  ist  in 
DG,  das  zweite  in  G  zu  dnb  geworden;  hinter  ouaat  schieben  erleichternd 
Binngem&Q  i^ouatai  ein  LP  rain  pesch  Chr  Th  (nicht  Orig.  c.  Gels.  VIII  65 

p.  281  Koetschau).  Sap  6  1  dxouaaxe  ouv  paatXet?  •  .  .  ̂  6xc  iddd-t]  ixapa  xoO 

xupJou  rj  xpaxrjoti;  u|itv  v.od  i]  Suvaoxeia  napa  utpt'axou,  b^  i^exdati  ujxwv  xa 
Ipya  .  .*  '6x1  UTirjpixat  Svxeg  xf^  auxoO  paotXei'a?  oux  ixptvaxe  op^wj.  Josephus 
Bell.  Jud.  II  (140)  8  7  Die  Essener  mlissen  u.  a.  schworen  x6  niaxbv  det  not- 
oiv  7cape$eiv,  jiaXtaxa  ti  xolq  xpaxoOatv  ou  yap  Biy^a  \)-£oO  rreptyevdad-ai  xivl 
xb  ipyt'.w.  2  Dieser  Gebrauch  von  eauxof?  (vgl.  Joh  19  i?)  ist  die  Vorstufe 
zu  dem  im  Martyr.  Poly c.  4,  Mart.  Pionii  4  is  18  2,  Vita  Polycarpi  14  sich 

iindenden  absoluten  eauxoC;  =  'von  selbst'.  Zum  Gedanken  vgl.  Gen.  Rabba 
94,  8  (p.  60  •  Vcnedig,  p.  204  •  Berlin):  Hahbi  Judan  (urn  350)  sag  I:  Jeder 

der  frech  ist  (fcfjcn  dm  Ki'mig,  ist,  als  ob  er  gegen  die  Sc/iec/iiua  (d.  h. 
Gott)  frrr/i  wiire.  3  \)i\t\.^  bis  d^ouatav  braucht  keine  Frage  zu  sein  vgl. 
Wendland  Literaturformen  856  4,  Bultmann  Stil  d.  paul.  Predigt  15  ff.  09. 

96^0;  ira  aktiven  Sinne  'der  Erreger  des  Schreckens'  s.  ADieterich  Abra- xas 86.    Usener  Oatternamen    367.    Deubner    in  Athen.   Mitteil.    17  (1902) 
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253.  4  Ulpian  Digesten  II  1,  3  merum  est  imperium,  habere  gladii  pote- 
stalem  ad  animadvertendum  facinorosos  homines,  quod  eliain  polestas 
appellalw,  mixlum  est  imperium,  cui  eliam  iuris  diclio  inesl  und  ebenda 
I  18,  6  8  qui  universas  provincias  regunt,  ins  gladii  habenl  vgl.  Acta  Per- 
peutae  6  3.  £'1;  opyyjv  =  'durch  die  sich  Gottes  Zorn  auswirkt'.  5  Nicht 
nur  aus  Furcht,  sondern  aus  Ueberzeugung.  6  oca  xoOxo  parallel  zu  v.  5  5:6, 

'wegen  des  gottlichen  Auftrags  der  Obrigkeit'.  Als  Subjekt  ist  gedacht  oi 
dpy^ovTEC,  V.  3.  XeiToupyta  ist  die  iibliche  Bezeichnung  fiir  eine  Leistung  des  Ein- 
zelnen  im  Dienste  des  Staates,  namentlich  die  Uebernahme  eines  Amtes :  vgl. 
z.  B.  Dittenberger  Or.  inscr.  II  Index  p.  679  oder  den  Index  einer  beliebigen 
Papyruspublikation.  Ein  anschauliches  Bild  bei  Erman-Krebs  Aus  den  Papy- 

rus d.  Konigl.  Museen  S.  148  ff.  Wilcken  Grundzuge  d.  Papyruskunde  I  1, 
339  ff.  Wer  eine  leizoupYia.  ubernimmt,  kann  also  korrekt  Xtizoupyoc,  genannt 
werden,  obwohl  die  Bezeichnung  in  diesem  Sinne  selten  ist  (CIG  II  2881  is 
2882  7  2886  i  Pap.  Oxyr.  IV  792) :  hier  ist  diese  Bedeutung  durch  den  Zu- 
sammenhang  sichergestellt.  Ein  priesterlicher  Xtioupyo?  begegnet  Le  Bas- 
Waddington  III  n.  57  s.  Die  LXX  hat  XEcxoupydj  (vgl.  z.  B.  Js  61  c  II  Esr 
20  39)  als  Bezeichnung  fiir  Priester:  doch  schliefit  der  Zusammenhang  hier 
sakralen  Sinn  aus  (gegen  Kiihl);  anders  15  m.  Vgl.  auch  van  Veldhuizen 
in  Theol.  Studien  1914,  302  ff.  7  Zum  Gedanken  vgl.  Mt.  22  21.  ̂ tpo;  ist 

die  direkte,  xeXo;  die  indirekte  Steuer.  8  Statt  o'^eiXexe  haben  ocpeiXovxes 
S  4  Orig.  fragm.  cat.  zu  Jerem  15  10  (15,  435  Lo.),  wodurch  der  Satz  an 
den  vorausgehenden  angegliedert  wird:  glattende  Korrektur  (vgl.  1  32).  Mit 
geschicktem  Uebergang  wendet  sich  Pis  zu  der  Generalregel  des  Verhaltens 
gegen  andere.  Aber  zugleich  tritt  durch  den  Ausdruck  formell  eine  Verengung 
ein :  aXXyikouc,  meint  doch  Christen  auf  beiden  Seiten,  denn  einem  Heiden  darf 
doch  der  Christ  in  Liebe  nicht  nachstehen !  Nur  unter  Christen  ist  es  denk- 
bar,  dali  einer  immer  in  des  andern  Liebesschuld  bleibt,  aber  es  ist  wohl 
nur  ein  sorgloser  Ausdruck,  der  an  die  Christen  mit  dXAY^Xcu?  sich  richtet 
und  die  Nichtchristen  (als  zoug  ixipouc)  auch  inbegreift.  Dafi  Pis  hier  wie 

8  4  unbefangen  von  „Erfullung  des  Gesetzes"  als  etwas  erstrebenswertem 
spricht  und  cap.  7  und  10  4  vergessen  zu  haben  scheint,  ist  charakteristisch 
fiir  seine  unschematische  Art  zu  reden.  Er  meint:  das  judaistische  Ideal 

der  'Gesetzeserfiillung',  das  jenen  unerreichbar  bleiben  mufi,  erreicht  der 
Christ  durch  Betatigung  der  Liebe.  Aber  das  Ideal  ist  eben  nur  dem  Namen 
nach  gleich,  tatsachlich  jedoch  ein  anderes:  einmal  die  kasuistisch  arbeitende 
Gesetzestreue,  das  andere  Mai  Auswirken  des  gottlichen  Pneuma  ohne  Riick- 

sicht  auf  das  'gestorbene'  Gesetz.  9  Die  Gebote  in  der  Reihenfolge  von 
Deut  5  17—21  (B)  mit  Auslassung  von  20,  was  mehrere  Hss.  korrigieren.  Ein 
Herrenwort  wie  Mt  22  39—40  liegt  wohl  zugrunde.  Aehnlich,  aber  mit  einer 
hier  fehlenden  polemischen  Spitze  Gal  5 14.  Das  zweite  ev  xcp  lassen  B  G  vgLatt 

als  iiberfliissig  aus.  10  TtX7'jp(D[Jia  =  TxXr^pwat;  wie  11  12.  Inhaltlich  vgl.  Mt 
7  12,  wo  auch  die  jUdischen  Parallelen  notiert  sind.  11  — 14  Die  Nahe  der 
Parusie  als  Motiv  vermehrter  sittlicher  Energie.  11  Die  atoxr^pca  hier  ganz 
eschatologisch  von  der  Zukunft  erwartet.  12  Der  Begriff  der  y^jxepa  y.upiou 
(Amos  5  18  u.  b.)  macht  das  an  sich  schon  naheliegende  Bild  noch  besonders 
erklarlich.  Ipya.  fiillt  aus  dem  neuen  Bilde  heraus  :  es  ist  von  der  Anwen- 
dung  her  hineingekommen.  OTuXa  am  besten  erlautert  durch  I  Th  5  3 
(s.  zu  d.  St.).  An  Ablegen  der  Nachtkleider  und  Anziehen  der  Tagkleidung 
ist  vielleicht  gar  nicht  gedacht,  vgl.  auch  6  13  II  Cor  6  7  10  4  Eph  6  13—17. 
Statt  a;:o){)a)[X£i)-a  lesen  DG  a7ioj:iaXa)|ji£i)-a  wohl  als  Einwirkung  des  lat. 
abiciamus ;  statt  onXa  haben  epya,  wie  eben  vorangegangen,  AD  32  93. 

13  Oder  'als  ob  es  schon  Tag  ware'.    Theodoret   (III  139   Schulze,  Catene 
Haiulbuch  z.  Xeuen  Test,  8:    Lietzmann.   3.  Aufl.  8 
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sich)  am  Tage  (ziemt)  laCt  uns  ehrbar  wandein,  nicht  in  Gelagen  und 

Trunkenheit,  nicht  in  Wollust  und  Unzucht,  nicht  in  Hader  und  Streit, 

H  sondern  zieht  den  Herrn  Jesus  Christus  an,  und  sorget  nicht  fur  das 

Fleisch  zur  Befriedigung  seiner  Begierden. 

14  Wer  aber  schwach  im  Glauben  ist,  den  nehmet  an,    (aber)  nicht 

2  um  uber  Meinungen  zu  streiten.  Der  eine  ist  uberzeugt  alles  essen  zu 

3  durfen,  der  Schwache  dagegen  i6t  (nur)  Gemuse.  Derjenige,  der  iCt,  soil 

den,  der  nicht  iBt,  nicht  verachten,  und  der  nicht  iBt,  soil  den,  der  i6t, 

4  nicht  richten,  hat  ihn  doch  Golt  angenommen.  Wer  hist  du  denn,  der 

du  eines  anderen  Eigentum  richlest?  mit  seinem  Herrn  steht  der  oder 

fallt  er !  er  wird  aber    stehen,  denn  der  Herr   vermag  ihn  aufrecht  zu 

5  stellen.  Und  der  eine  beobachtet  einen  Tag  mehr  als  den  andern,  der 

andere  beobachtet  jeden  Tag  (gleich) :  jeder  soli  (nur)  in  seinen  Gedan- 

6  ken  voll  uberzeugt  sein !  Wer  sich  uber  den  (betreffenden)  Tag  Ge- 
danken  macht,  tut  es  fur  den  Herrn,  und  wer  iCt,  tut  es  fur  den  Herrn: 

denn  er  dankt  ja  Gott  (dafur).    Und  wer  nicht  iBt,    tut    es    (audi)    fur 

7  den  Herrn  und  dankt  Gott   (auch  datur).    Denn  keiner    von    uns    lebt 

8  fur  sich  selbst  und  keiner  stirbt  fur  sich  selbst :  denn  wenn  wir  leben, 

tun  wir  es  fur  den  Herrn  und  wenn  wir  sterben,  tun  wir  es  (auch) 

fur  den  Herrn  :  also,  wenn  wir  leben  und  wenn  wir  sterben,  sind  wir 

468  it):  xac  yap  oi  -civ  ixapavojAOV  dareaJ^ofxevot  ̂ cov  exeiva  £v  vuxx:  Spwvtes 

|Jle^^'  v^fiepav  xb  x-fn  euxoa|xia;  Tzepcxu^eviac  oX'^|xa.  pouXexac  xocvuv,  w;  x-^g 
vuxxi;  SieX^oOaTjs  xac  x^s  dyvota;  Xr^^aarji;,  xwv  Tipoxspwv  v^fjia?  dK;r;XXdxO-at 

xaxwv.  eptat  xat  Ci^'j^o'S  lesen  B  sa  Clem.  Strom.  Ill  58,  2  Ambros.  in  Ps. 
118,  14  12,  Cypr.  de  zelo  et  livore  10  cerlamiiiibus  et  %elo :  eine  alte  Assi- 

milation an  die  vorausgehenden  Plurale.  14  Hier  wird  'Christus  anziehen'  als 
sittliche  Forderung  aufgestellt,  was  Gal  3  27  als  bereits  vorhandene  sakramental 

gewahrleistete  Tatsache  ausgesprochen  ist.  Zum  Bilde  'Christus  anziehen' 
vgl.  Od.  Salom.  33  10  die,  die  micli  atigeiogen  haben^  werden  kein  UnreclU 
erieiden ;  anderes  bei  Dolger  IXOVii  1,  116  ff.  W.  Bauer  zu  Ign.  Eph.  Act. 

Uber  b-£0'^6po;  (Handb.  z.  NT  Bd.  18.  190  f.).  Man  hat  aus  dpr  Wortstellung  des 
folgenden  eine  Feinheit  herauslesen  woUen,  die  Luthers  'wartet  des  Leibes, 
doch  also,  dafi  er  nicht  geil  werde'  gut  wiedergibt  (so  noch  JWeifi  Ur- 
christentum  441  4).  Aber  man  lese  den  Satz  einmal  ohne  die  letzten  Worte 

etc  ent^uixia;,  um  sich  zu  Uberzeugen,  wie  naturgemafi  die  Wortstellung  ist. 
XIV  Von  diesen  ganz  allgeraein  gehaltenen  Ermahnungen  wendet  sich  der 
Apostel  nun  fast  unvermittelt  zu  einer  hochst  speziellen  Frage,  die  in  der 
riimischen  Gemeinde  Unfrieden  gestiftet  hat.  Eine  Minderheit  (denn  c.  14 
wendet  sich  offenbar  an  die  Uberwiegende  Majoritlit)  unter  den  dortigen 

Christen  halt  Wein  und  Fleisch  fUr  'unrein'  (v.  u)  und  dessen  Genufi  da- 
her  fUr  unerlaubt  (v.  2.  21)  und  rai^cht  in  der  religiOsen  Wertung  der  Tage 
Unterschiede  (v.  n). 

Die  Enthaltuno  von  Flkisch  und  Wein  ist  eine  tlberaus  hllufipfe  Form 

relifiriOaer  Adkese  Vegetorianer  sind  die  Orphiker  wie  die  thrakischen  Dionysos- 
myBten  und  die  Pythagorfter  (Rohde  Psyche  II  a  126  188 1  104 1),  bei  letzteren  tritt 

•pater  auch  Weitiabstinenz  Iiinzu:  Philostrat  vita  Apollonii  I  8  tu;  |i&v  i|i4^uxouc 
^o«({  Ac  o3t«  xo^p&c  xal  t6v  voOv  n«xuvo6oa;  nap^jTi^oaTO  xpaYV/iiaxa  8k  xal  Xdxava 
loitftxo  xaO«p&  tfvai  qidoxwv  tniott  ̂   y^  aOt-J)  8(8o)Ot,  xal  t6v  ofvov  xaOapiv  nkv  ecfaoxsv 
•Fvot  nb^  .  .  ivavxioOo^i  6k  t^  toO  voO  ouoTdoii.  Der  Komiker  Aristophon  schildert 
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die  Neupythagoraer  (Diog.  Laert.  VIII  38)  ioS-iouoC  te  Xdxavd  xe  xai  nivouotv  ir.l  lou- 
xoii  uSiup  (vgl.  Zeller  Philos,  d.  Griech.  Ill  2*  S  93  ff.)  Auch  in  der  hermetischen 
Schrift  'Asclepius'  des  Ps.Apulejus  heifit  es  am  Ende  /toe  optantes  convertimus  nos 
ad  purnm  et  sine  animalibus  cenam  vgl.  Apul  Metam  XI  28  inanimis  cimtentus 
cibh  (JKroU  Lehren  d  Hermes  343)  Spartianus  riihmt  in  c.  3  der  vita  des  Didius 

Julianus  (Kaiser  i.  J.  193)  von  dessen  einfachem  Leben,  dafi  er  saepe  null  a  e  xi- 
stenfe  religione  oteribns  leguminibusque  contentus  sine  carve  cenaverit.  Reli- 
giOser  Vegetarianismus  war  also  damals  etwas  ganz  iibliches.  Philos  Terapeuten 

essen  nur  apTOv  euieX'^  v.aX  Stpov  fi/eg,  oug  ot  &ppo5iat,toi  Tiapapiuouoiv  uoowjitp  •  ■iioib'i 

b'o  uSiop  vaiiaxtalov  auxolc  ioxiv  (de  vita  contemplativa  37  p.  477).  Von  den  jiidischen 
Essaern  ist  die  gleiche  Sitte  nicht  direkt  bezeugt  und  nur  aus  Analogien  erschlos- 
sen  (Zeller  Philos  d  Griech.  Ill  2^318fif.  Schiirer  Gesch.  d  jtid  Volkes  IP  569. 
Bousset  Judentum  '466).  Von  Jacobus,  dem  Bruder  des  Herrn,  berichtet  Hegesipp 
(bei  Euseb.  h.  e.  II  23  n),  dafi  er  olvov  xa:  cixspa  oiix  entev  ou8e  eii^foxo"'  etpayev.  Die 
Ebioniteu  haben  von  Petrus  behauptet  SiicJ^'ixiov  ts  xov  aftxov  dn^xeo^at  >'«•  xpewv,  (bg 

xal  a  Ox  0  1,  xal  Trdavic  SiXk-qQ  iScoSfjg  xy,g  d7:6  oapxiov  r:e::oiT]nev7;g.  (Epipbanius  30,  15  3) 
und  die  clementinischen  Homilien  8i5  126  bestatigen  das.  Die  Enthaltung  vom 
Fleisch  ist  neben  der  Ehelosigkeit  ein  hervorstechendes  Merkmal  der  von  Tatian 

gegrundeten  Sekte  der  Enkratiten  (Irenaeus  I  28),  und  die  von  der  Kirche  tiber- 
nommene  Fastenpraxis  hat  schliefilich  diese  Abstinenz  fiir  jeden  Christen  zur  ge- 

legentlichen  Pflicht  gemacht:  fiir  das  M5nchtura  bildet  sie  die  Basis  des  'hOheren' 
'engelgleichen'  christlichen  Lebens.  Weil  also  diese  Erscheinung  so  allgemein  ver- 
breitet  war,  ist  es  unmOglich,  die  'Schwachen'  unserer  Stelle  auf  Grund  der  Askese 
einer  bestimmten  Sekte  zuzuweisen  oder  einen  speziellen  Einflufi  festzustellen. 

Ob  xpivei  Tjiiepav  Trap'  Tjiiepav  ira  Sinne  von  Col  2i6  (s.  zu  d.  St.)  aufzufassen  ist  und 
mit  der  Askese  iiberhaupt  zusammenhangt,  bleibt  ungewifi.  'Judaistische'  Propa- 

ganda im  Sinne  von  Gal  4io  anzunehmen  verbietet  die  tolerante  Haltung  des 
Apostels.  Man  wird  am  ehesten  an  bestimmte  Fasttage  denken  (vgl.  Did.  8  das 
Verbot,  Montags  und  Donnerstags  zu  fasten,  wie  die  Juden),  aber  positiv  sicher 
ist  hier  nichts  auszumachen.  Vgl  vDobschutz  d  urchristl.  Gemeinden  S.  93flf.  274 
Strathmann  Gesch,  d.  friihchristl.  Askese  I,  1914. 

1  da^evoOvxa  s.  Exc.  zu  4  21  fF.  upoaXaix^xveaO-e  als  Bruder  iv  Xptaxqi 
vgl.  15  7  Phm  17  und  analog  v.  3  von  Gott  gesagt.  [xt]  dc,  5iaxpcaec?  O'.aXo- 

ytaiJtwv  nach  v.  3.  13  zu  erklaren,  nicht  nach  23.  2  rciateue:  doppelsinnig  'ist  so 

stark  im  Glauben'  und  'ist  iiberzeugt  zu  diirfen'  Vgl.  auch  IV  Mace  5  25 
TctaxeuovxE;  tJ-coO  xa^iaxavai  tov  ̂ 0^0"^  'wir  sind  fest  entschlossen,  Gottes  Ge- 

setz  aufrecht  zu  halten'.  ea-H-ietu)  DG  vg  Latt  (aber  nicht  Tert.  ieiun.  15) 
Ephr  arm:  Angleichung  an  die  folgenden  Befehle.  4  au  wird  der  'Schwache' 
angeredet.  aXXctpLOv  =  xoO  xup(ou  'Unter  der  Hand  tritt  Christus  an  die 

Stelle  Gottes',  von  dem  er  aber  v.  6  deutlich  geschieden  wird  (Kiihl).  Statt 
6  xup'.o;  haben  nach  dem  Vorbild  von  v.  3  0  oJ-eo;  DG  Amb  Pelag  vg  viele 
Latt,  L  min  Chrys  Th.  5  yap  haben  SAC  bo,  d  g  vg  Amb  Pel,  P:  es  fehlt 

in  B  sa,  DR""  G^'  min  pesch  go  Chr  Th.  Demnach  ist  es  zu  halten ;  aber  es 
ist  auch  hier  nur  Fortfiihrungspartikel,  nicht  begriindend:  die  Verkennung 

dieses  paulinischen  Gebrauchs  hat  seine  Tilgung  bewirkt.  Tiapa  =  'mehr  als' 
wie  12  3  Lcl3>.  4  Hermas  Mand.  X  1 2.  xp^vw  in  der  urspriinglichen  Be- 
deutung  =  cerno  Homer  II.  Z  188.  TiXTjpocpopsca^o)  s.  zu  4  21.  6  Hinter 
cppovei  fiigen  ein  xa:  6  [xt]  cppovwv  xyjv  /^{jiepav,  xup:(p  oh  !ppcv£:  LP  min  pesch 
Chr  Th  Basilius  mor.  reg.  54,  1 :  typische  Koineinterpolation  nach  dem  Muster 
von  6  p,Yj  iaHiwv.  Beide  sprechen  ihr  Tischgebet,  der  eine  beim  Fleisch,  der 

andere  beim  Gemiise  :  so  essen  sie  beide  Gott  zu  Ehren.  Mit  v.  7—8  folgt  der 
allgemeine  Gesichtspunkt:  wie  denn  nicht  blofi  bestimmte  Handlungen,  sondern 

das  ganze  Leben  (II  Cor  5  15)  des  Christen,  ja  auch  sein  Tod  (vgl.  8  ss),  in  Be- 

8* 
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des  Herrn !    Dazu    ist   ja  Christus    gestorben  und    lebendig    geworden, 
10  daB  er  sowohl  uber  dre  Toten  wie  uber  die  Lebenden  Herr  sei.  Und 

du  —  was  richtest  du  (da)  deinen  Bruder,  oder  was  verachtest  du  deinen 
Bruder?  Wir  werden  ja  doch  alle  vor  dem  Richterstuhle  Gottes  stehn, 

11  wie  gescbrieben  steht  »(So  wahr)  icb  lebe,  spricht  der  Herr,  mir 

»wird    sich    beugen    jedes  Knie,  und  jede  Zunge    wird    (vor)  Golt    be- 
12  >kennen«.  So  wird  also  jeder  von  uns  fur  sich  selbst  Rechenschaft  ab- 
13  legen  vor  Gott.  Drum  wollen  wir  uns  nicht  mehr  gegenseilig  richten  : 

sondern  richtet    lieber   (darauf   euer  Augenmerk),    dem  Bruder   keinen 
u  Anstofi  oder  Aergernis  zu  schaffen.  (Denn)  ich  weiB  und  bin  im  Herrn 

Jesus  (fest)  tiberzeugt,  daB  nichts  von  sich  selbst  aus  »gemein«  ist;  nur 

fur  den,  der  etwas  als  »gemein«  betrachtet,  fur  den  ist  es  (auch  tatsach- 
15  lich)  »gemein«.  Wenn  namlich  dein  Bruder  um  (d)einer  Speise  willen 

sich  betrubt,  so  wandelst  du  nicht  mehr  in  Liebe.  Fuhre  durch  deine 

16  Speise  nicht  ihn  ins  Verderben,  fur  den  Christus   gestorben    ist.    LaCt 
17  also  euer  Gut  nicht  zum  Spott  werden !  Denn  das  Reich  Gottes  ist  nicht 

Essen  und  Trinken,  sondern  Gerechtigkeit  und  Friede  und  Freude  im 

18  heiligen  Geiste :  wer  darin  Christus  dient,  ist  vor  Gott  wohlgefallig  und 
19  vor  den  Menschen  zuverlassig.  So  laBt  uns  also  nach  Frieden  streben 

20  und  nach  gegenseitiger  Erbauung.  Um  einer  Speise  willen  reiCe  Gottes 
Werk  nicht  nieder!  Allerdings  ist  alles  rein,  aber  wehe  dem  Menschen, 

21  der  mit  schlechtem  Gewissen  iBt !  Da  lobe  ich  es,  kein  Fleisch  zu  essen 

und  keinen  Wein  zu  trinken,  noch   (sonst  etwas  zu  tun),    woran  dein 

22  Bruder  AnstoB  nimmt.  Du  behalte  (in  solchem  Falle)  deinen  Glauben 

(der  diese  Bedenken  nicht  hat)  fur  dich  vor  Gott.  Selig,  wer  sich  nicht 

ziehung  zum  Herrn  steht:  er  ist  ja  iv  Xp'.oxCo.  V.  9  wendet  denselben  Ge- 
danken  anders :  in  alien  Zustanden  gehoren  wir  unserin  'Herrn'  vgl.  4  und 
zu  10 o;  auch  Phil  2  9 — lo.  Text:  ̂ )  a.Ki^ocvev -Koci  eJ^Tjaev  SABC  bo  sa  Cyrill 
mehrfach,  -)  dTieS-ave  xaJ  dve^Jiyj  G  vg  Arab  Pel*^  Orig-  c.  Gels.  II  65,  in 
Joh.  6,  177.  20,  228  Cyrill  in  Soph.  37  t.  Ill  p.  614,  «)  s^Tjas  xat  (xni^tzve 
xai  aveaxrj  D  Irenaeus  lat.  Ill  18,  2  Pel"  Gaudentius  Brix.  serrao  12  p.  312, 
■•)  dni^aye.  xaJ  dveatyj  xal  el^rjaev  LP  min  Chr,  ̂ )  dTierJ-ave  xa:  et^rjaev  xaJ 
ocv£axr)  pesch  ®)  dTieO-ave  xal  dveatrj  xat  a.'dL,rioev  min  Th  Method  slav.  resurr. 
Ill  21,  3  Ephr  arm.  Der  Urtext  ist  wieder  1,  der  alt&gyptische ,  2  eine  alte, 
nach  I  Th  4t4  gebildete  Variante;  3-6  die  zur  Koine  fUhrende  Kombi- 

nation  beider  Textformen.  V.  10  greift  auf  v.  4  zurlick.  y)  yaxl  —  'oder'  2  is 
I  Th  2  itt  :  ebenso  ist  xaJ  uberflUssig  in  Siitzen  wie  Ei)ictet  I  G  89  xi  ydp 

iativ  dXXo  <ix6Xou9-ov  x7j  xoiccux'q  dyevvet'a  >)  v.ai  do£(ieia;  vgl.  KUhner-Gerth 
n  2  8.  266.  Gott  ist  der  einzige  zustftndige  Richter,  die  Christen  haben 
nicht  zu  richten,  sondern  Rlicksicht  zu  nehmen.  Statt  xoO  {)-eoO  hat  die  Koine 
TOO  Xp'.OToO  (LP  min  pesch  go  Chrys  Th) ;  die  Lesart  kennt  auch  Orig.  de 
orat.  28,  6,  wo  man  klar  sehen  kann,  wie  sie  durch  Kombination  rait  II  Cor 
6  10  entstanden  ist.  Auch  Marcion  las  so  nach  Tert.  c.  Marc.  V  14  p.  026  aa 

Kr.  (vHamack  Marcion*  110*),  und  sogar  schon  Polycarp  ep.  6a:  also  eine 
sehr  alte  Textilnderung.  11  Das  Zitat  korobiniert :  ̂ (b  eyu)  Xeyec  xupco; 
aus  Js  49 18  (u.  tt.)  und  46  as  in  einer  aufier  Phil  2  lo— u  auch  bei  Justin 
Apol.  I  62  s  ericheinenden  Textform  vgl.  £xc.  zu  Gal  4  si.  Ueber  e^o|i,cXo- 
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yeio^ao  'bekennen'  =  preisen  s.  Norden  Agnostos  Theos  284  2.  Diese  Phil 
2  10 — 11  auf  Christus  gedeutete  Stelle  wirdhier  auf  Gott  bezogen.  Vgl.  II  Cor 
5  10.  14  nineiaiia.1  ev  xup:q)  wie  Gal  5  10  Phil  2-24  II  Th  3*  =  'ver- 
raoge  meiner  in  der  Gemeinschaft  des  Herrn  gewonnenen  Einsicht'  (Lipsius), 
nicht  weil  der  Apostel  an  Uberlieferte  Ausspriiche  Jesu  denkt  (Weifi).  xo:v6; 

'gemein'  im  Sinne  von  'profanus'  scheint  spezifisch  jUdisch  zu  sein.  Die  Vor- 
stufe  dazu  zeigt  z.  B.  Plutarch  Eroticus  4  p.  751''  xaXov  yocp  -f]  cpiXia  xa: 
aatetov,  Yj  5s  y,6ovrj  xoivov  xat  aveXeuO-epov.  Zum  Gedanken  vgl.  Act  10  is 
Mt  15 11.  15  Die  folgenden  nicht  ganz  klaren  AusfUhrungen  entsprechen  genau 
den  I  Cor  87—13  gegebenen  Anweisungen  und  werden  dadurch  erklart.  Zu 
V.  15  vgl.  I  Cor  8  7.  9 — 10;  gemeint  ist  also:  wenn  der  'schwache'  den  'starken' 
Bruder  Pleisch  essen  sieht,  so  kann  er  dadurch  gleichfalls  zum  Fleischessen 
verfuhrt  werden,  obwohl  er  es  subjektiv  fiir  Siinde  halt:  da  es  aber  allein 
auf  das  subjektive  Bewufitsein  ankomrat  (v.  14.  23),  so  sundigt  er  damit  (ob- 

wohl er  eine  objektiv  indifferente  Handlung  voUzieht).  So  stiirzt  der  'Starke' 
nur  weil  er  nicht  auf  eine  Gewohnheit  verzichten  will,  also  aus  Mangel  an 
Liebe,  seinen  schwachen  Bruder  ins  Verderben,  fUr  den  Christus  doch  soviel 
Liebe  gehabt  hat,  dafi  er  fiir  ihn  gestorben  ist  (I  Cor  811).  Uebrigens  fallt 
der  Verzicht  auf  Fleischnahrung  dem  Siidlander  nicht  eben  schwer.  Fiir  den 
schriftstellerischen  Charakter  des  Pis  sehr  charakteristisch  ist  die  Art,  wie 
er  V.  15.  iG  das  Spezielle  nur  andeutet,  mit  17—19  sofort  auf  das  AUgemeine 
tibergeht,  und  dann  20  —  23  erst  deutlich  sagt  was  er  15.  le  gemeint  hat.  Vgl. 
Rm  5  12 — 21.  Eine  ahnliche  Kontroverse  der  Rabbinen  aber  mit  anderer  Spitze 
bei  Billerbeck  313.  16  Sinn  nicht  deutlich,  auch  die  alten  Erklarer  schwanken: 

Joh.  Chrysostomus  (1X712"  M.  Catene  483  10  ff.)  „xb  dya^ov"  evTaOi)-a  9} 
TY]v  Ticaitv  cpr^acv  y)  tyjV  {xeXXcuaav  iXuicoc  tojv  iTtot'S-Xwv  9]  ttjv  dur^pxiafievyjv 
euaepetav.  ou  ydp  jiovov,  cpr^aiv,  xov  dSeXcpov  oOx  w'^eXel;,  dXXa  y.ot.1  auxb  zb 
86y|Jia  xal  tyjv  X'^P^'^  "^o^  ̂ ^°^  ̂ ^c  ttjV  Swpedv  pXaacpyjfjLetaO-at  noiel;.  Es  ist  wohl 
nach  15  2  zu  erklaren,  wo  dasselbe  positiv  gesagt  wird:  x6  dya^ov  =  'das 
christliche  Ideal'.  Sanday-Headlam  fassen  es  =  'die  christliche  Freiheit'  I  Cor 
10 29.  17  vgl.  I  Cor  8  8  und  I  Cor  420  s.  zu  I  Cor  69.  Sinn  also:  'das  Reich 
Gottes  besteht  nicht  darin,  dafi  ihr  essen  und  trinken  konnt,  was  ihr  wollt, 

sondern  in  der  Betatigung  der  Gerechtigkeit  usw.'  FUr  den  Starken  handelt 
es  sich  bei  dieser  Frage  eben  nicht,  wie  er  behauptet,  um  Essen  und  Trinken 
sondern  darura,  ob  er  Friede  halten  will.  Bousset  Judentum  ^277  vergleicht 
Berachoth  17"  (Wunsche  I  39):  In  der  %ukuufligen  Well  gibl  es  weder 
Essen  noch  Trinken^  weder  Fruchlbarkeil  nocli  Vermehrung,  nicht  Handel 
und  Wandel,  nicht  Eifer,  nicht  Hafi,  nicht  Slreit,  sondern  die  Gerechten 
sil%en  mit  Kronen  anf  ihren  Hiiuplern  und  erfreuen  sich  am  Glan%  der 
Schechina  (=  Gottheil):  das  konnte  aber  fiir  Pis  hier  hbchstens  Forraparallele 
sein,  der  Sinn  weist  in  ganz  andere  Richtung.  19  oixoSopiYj  (s.  zu  I  Cor  3  9) : 
dadurch  veranlafit  20  epyov  toO  d-eoO  =  die  Gemeinde  vgl.  15  2  I  Cor  3  9 
■8-eoi)  oixooofiTj  eoTS.  xaxdXue  bleibt  im  Bilde.  21  vgl.  I  Cor  8 13.  Der  Vers 
schlielit  mit  TipoaxoTiTsi  in  SAC  bo  Grig.  c.  Cels.  VIII  28,  pesch  August,  c. 
Adimant.  14,  2 :  es  fiigen  hinzu  yj  oxavoaXtt^exa:  9]  da^Eve':  B  sa,  DG  vg  Latt, 
LP  min  Chrys  Th  u.  a.;  der  Zusatz  diirfte  unter  der  Einwirkung  von  I  Cor 

811—13  entstanden  sein.  22  rJ.ov.v  (wiei  ticcteuec  und  2  da^^EvoOvxa  xyj  Tciaxs'.) 
entsprechend  v.  23,  aber  dem  Inhalt  nach  hier  —  Glaubensstarke,  Freiheits- 
bewufitsein.  y]v  SABC  August,  propos.  ad  Rom.  81,  c.  Adimant.  14,  2:  es 
fehit  in  bo  sa  Or,  DG  vg  August,  mor.  Manich.  II  13,  32  Amb,  LP  min  pesch 
Chr  Theodt  Ephr  arm.  Beide  Ueberlieferungen  sind  alt  und  von  guten  agyp- 
tischen  Zeugen  gestUtzt:  der  Ausfall  von  igv  (gespr.  in)  nach  TitaxLV  ebenso 
begreiflich,  wie  die  EinfUgung  zur  Erleichterung  der   Konstruktion ;    sichere 
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23selbst  das  Urteil  spricht  bei  seinen  Enlscheidungen:  wer  aber  Bedenken 

hat,  falls  er  (sgemeines*)  iBt,  der  ist  verurteilt,  well  es  (bei  ihm)  nicht 
aus  dem  Glauben  (entspringt):  und  alles,  was  nicht   aus  dem  Giauben 

15  (quillt),  das  ist  Sunde.  Es  mussen  aber  wir,  die  Starken,  die  Mangel 
der  Schwachen    tragen,  und  nicht  uns  selbst  zu  Gefallen  leben :    jeder 

2  von  uns  soil  dem  Nachsten  zu  Gefallen  leben,  auf  das  Gute  gerichtet, 

3  zur  Erbauung:  hat  doch  auch  Christus  nicht  sich  selbst  zu  Gefallen 

gehandelt,  sondern  nach  dem  Schriftvvort  »Die  Schmahungen  derer,  die 

4  idich  schmahten,  sind  auf  mich  gefallen*.  Namlich,  was  zuvor  ge- 
schrieben  ist,  das  ist  zu  unserer  Belehrung  geschrieben,  damit  wir  durch 

5  die  Geduld  und  den  Trost,  welchen  die  Schriften  gewahren,  Hoffnung 

gewinnen.  Gott  aber,  von  dem  Geduld  und  Trost  kommt,    gebe    euch, 
6  eines  Sinnes  zu  sein  untereinander  nach  dem  Voibilde  Christi  Jesu, 

damit  ihr  einmutig  mit  einem  Munde  Preis  saget  dem  Gott  und  Vater 

7  unseres  Herrn  Jesu  Christi.    Deshalb  nehmet    einander    an,   wie    auch 

8  Christus  euch  angenommen  hat,  zur  Ehre  Gottes!  Ich  meine  namlich: 
Christus  ist  ein  Diener  der  Beschneidung  geworden  zum  (Erweis  der) 

Wahrhaftigkeit  Gottes,  damit  er  die  den  Vatern  gewordenen  VerheiBungen 

9  wahr  mache,  und  die  Heiden  Gott  fur  die  Erbarmung  preisen  mochlen, 
wie  geschrieben  steht  »  Deshalb  will  ich  dich  unler  den  Heiden  bekennen 

10  »und  deinen  Namen  singen«  und  wieder    sagt    er    >Freuet    euch,    ihr 

11  >Heiden  mit  seinem  Volke«    und  wieder    »Lobet  all'  ihr  Heiden,    den 
12  >Herrn,  und  es  soUen  ihn  loben  alle  Volker*  und  wieder  sagt  Jesaias 

>Es  wird  kommen  die  Wurzel  Jessai  und  der  da  aufsteht  zu  herrschen 

13  >uber  die  Heiden:  auf  ihn  werden  die  Heiden  hoffen*.  Gott  aber,  von 

dem  die  Hoffnung  kommt,  erfuUe  euch  mit  aller  Freude  und  Frieden, 

indem  ihr  glaubt,  auf  daB  ihr  reich  werdet  an  Hoffnung  durch  die 
Kraft  des  Heiligen  Geistes. 

Entscheidung  scheint  nicht  moglich.  Fehlte  yjv  so  ist  ao  utaxcv  ix^t-i  als 
Frage  zu  verstehen.  'Selig,  wer  sich  bei  seinen  Entscheidungen  nichts  vor- 
zuwerfen  hat'.  In  6  |xtj  xpivcov  £aui6v  ist  ein  Wortspiel  versteckt:  6  |xtj  xptvcov 
ist  der  *der  keinen  Unterschied  macht'  iin  Gegensatz  zum  otaxpLvojxsvo;  v.  as: 
aber  Pis  fUgt  eauriv  hinzu  und  bringt  dadurch  den  Sinn  herein  'der  sich 
nicht  das  Urteil  spricht'.  23  oiaxpcveaO-ai  wie  4  20  u.  o.  zweifeln,  Bedenken 
haben.  ex  Tiiaieo);  hier  allgemein  =  aus  christlicher  Ueberzeugung.  Bei 

Philo^wird  das  philosophisch  ausgedrlickt  fragra.  de  consilio  II  p.  050  M: 
ti  Hrj  ouv  Xoyq)  Tcavxa  aioxpa,  wareep  xa  ouv  Xoyv  ̂ toajAta  de  Abniharao  18  p.  4 

ii4v  yip  t6  ouv  ̂ e^jj  xaX6v  xal  auixtp 4pov  Travxw;,  iKti  xal  x6  aveu  xi-eictc,  enicppo- 
ouvrj;  AXuotxeXi;.  Ueber  die  in  vielen  Zeugen  hier  folgende  D  ox  o  lo  gi  e  s. 
£xc.zul6<7.  XV  2  x6  dyaS-ov  wie  14  le.  3-12  wird  Christus  als  Vorbild 

der  Oegensiltze  Uberbrtickenden  Liebe  gezeichnet,  wie  Phil  2r)— 11  als  Muster 
des  Oehorsams;  das  tertium  corapUrationis  liegt  also  auch  hier  nur  in  der 

charakterisierten  Eigenschaft.  So  wenig  Phil  2  von  den  Christen  verlangt 
wird,  daO  sie  sich  kreuzigen  lassen,  ura  nachher  den  Kyriostitel  zu  eriialten, 

•0  wenig  will  v.  s  - 19  etwa  speziell  rOmische  Heiden  cliristen  ermahnen, 
•ich  mit  J  u  d  6  n  christen  zu  vertragen,  sondern  der  Gedanke  ist  v.  7  deutlich 

aogegeben:   so    wie   Christus  die    gri5fiten   Gegensiitze,  Heiden  und  Juden, 
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vereinigt  hat,  so  ahmt  ihr  ihn  bei  der  geringeren  Differenz  —  Fleischesser 
und  Vegetarianer  —  nach.  3  oux  sauxw  y^peaev  von  MBriickner  Entstehung 
d.  paul.  Christologie  33  richtig  auf  die  Selbstentaufierung  bei  der  Mensch- 
werdung  gedeutet  =  Phil  2  6  II  Cor  8  9.  Ohne  Rucksicht  darauf,  dafi  in  der 
zitierten  Stella  Ps  68  lo  oi  Gott  und  £[j.£  den  Frommen  bezeichnet,  benutzt 
er  sie  zum  Erweis,  dafi  Christus  die  den  Menschen  gebiihrenden  Schma- 
hungen  auf  sich  genommen  habe,  und  rechtfertigt  diese  Anwendung  des  Zi- 
tates  damit,  dafi  4  jede  Bibelstelle  dazu  da  ist,  praktisch  erbaulich  verwertet 
zu  werden  (vgl.  II  Tim  3  le  I  Cor  99  — lo  10  ii  Rm  4  23 — a).  Lagrange  bleibt 
bei  dem  urspriinglichen  Sinn  des  Psalms  und  erklart :  die  gegen  Gott  ge- 
richteten  sind  auf  Christus  gefallen  (in  seinem  Leiden).  Und  das  ist  bereits 
vorher  ira  AT  geschrieben,  und  darum  soil  es  uns  in  besonderem  Sinn  zur 
Lehre  dienen.  Die  Einfiigung  von  Tiavxa  vor  et;  in  BP  min  ist  Interpolation, 
die  docc  verstarken  soil:  ahulich  I  Cor  10  ii  II  Cor  5  i?  Gal  4  26.  Hinter 

eywiJiev  fiigt  B  xfiQ  rMpoiXAipeaii  zu,  offenbar  eine  mechanisch  entstandene 
Wiederholung  des  vor  xwv  ypacpwv  stehenden :  dafi  die  Variante  trotzdem 
alt  ist,  zeigt  ihr  Vorkommen  bei  Clemens  Strom.  IV  19,  4.  Der  Vergleichungs- 
punkt  ist  zunachst  nicht  eben  deutlich,  weil  das  Zitat  wenig  gliicklich  ge- 
wahlt  ist.  Es  illustriert  nur  die  selbst  Schmiihungen  (worauf  es  hier  ja  gar 

nicht  ankommt)  willig  tragende  Liebe  Cliristi.  Pis  betont  deshalb  5—6  noch- 
mals  den  Hauptpunkt  und  geht  dann  zu  einem  neuen  und  zwar  besser  pas- 
senden  Beispiel  iiber.  In  6  findet  Bousset  Jesus  d.  Herr  36  i  vielleicht  mit 
Recht  (vgl.  I  Cor  1  lo)  Bezugnahme  auf  eine  liturgische  bekenntnismafiige 

Doxologie.  V.  7 — 9  nehmen  das  vorlaufig  hinge vvorfene  xaxa  Xp'.axov  'IrpoOv 
von  V.  6  auf  (s.  zu  14  is):  'Reicht  euch  die  Hand,  so  wie  Christus  Jude  wurde 
und  eben  damit  euch  Heiden  die  Hand  gereicht  hat  zum  Heile'.  Dafi  die 
'Wahrhaftigkeit'  (vgl.  II  Cor  1 20)  und  'Barmherzigkeit'  Gottes  dadurch  bezeugt 
werden,  ist  ein  vielleicht  aus  den  Ausfuhrungen  von  Cap.  11  nachklingender 
Gedanke,  der  aber  hier  nur  ornamental  zu  wirken  besiimmt  ist,  etvva  ebenso 

wie  Phil  2  9 — 11  die  Glorifizierung  Jesu.  v.  7  Tcp-aXaiipaveaife  =  14  1.  Die 
Sufiere  Bezeugung  bestatigt  Ofjiag  als  Urtext  SAC  bo  sa  Or,  G  vg  Amb  Pelag 

L  rain  pesch  go :  v^jJia;  B,  D  Ambst,  P  min  Chr  Th.  Bei  u|xa;  kommt  -  der 
heidenchristlichen  Gemeinde  gegeniiber  —  der  Gedanke  der  Ueberbriickung 
des  Gegensatzes  scharfer  heraus:  Jesus  war  ja  doch  zunachst  otaxovos  mpi- 
xo\iy^Q.  9  oo^aaat  Inf.  abhangig  von  e:;  to  v.  s.  9—12  Diese  Vereinigung  von 
Juden  und  Heiden  ist  bereits  Ps  17  50  Dent  32  43  Ps  116  1  Js  11  10  geweis- 
sagt:  die  Haufung  der  Zitate  vielleicht  durch  den  Gedanken  v.  4  hervorge- 
rufen.  13  6  H-tbc,  zfic,  iXK'.boc,  usf.  analog  v.  5  (II  Cor  1  3)  gebildet:  der  Gott, 
von  dera  Geduld  und  Zuspruch  stammt,  gebe,  dafi  ihr  dem  Beispiel  Chiisti 
folget  und  eintrachtig  seid  (v.  5 — 12) :  daraus  moge  unerschiitterliche  Hoffnung 
erwachsen  (v.  is) :  eAt::;  als  Ergebnis  von  u7io[xovyj  und  TiapaxXrjan;  auch  schon 
V.  4f.  bezeichnet.  Die  Zusammengehorigkeit  von  v.  4—13  ist  also  ungewohnlich 

deutlich  gemacht;  s.  auch  y^ctpa.  xa:  eioy'jv''']  14 17.  FSpitta  Zur  Geschichte  u. 
Literatur  d.  Urchristentums  III  1  S.  29  ff.  bestreitet  den  Zusammenhang 
zwischen  15  8  — 13  und  15  1 — 6,  indem  er  jede  Stelle  ohne  Riicksicht  auf  die 
andere  exegesiert  und  den  deutlichen  Uebergang  15  7  xaO-w;  xa:  6  Xpcaxo^ 
TzpoocXdpzzo  0[xa;  fiir  einen  redaktionellen  Zusatz  erklart  (S.  43) :  ein  typi- 
sches  Beispiel  unraethodischer  Kritik!  Er  halt  15  8  fiir  die  Fortsetzung  von 
11  36  und  betrachtet  12 — 15  e  nebst  16  1 — 20  als  einen  selbstandigen  „zweiten 
Romerbrief",  der  in  den  ersten  eingeschoben  sei.  Vgl.  Stud.  u.  Kritik  1913, 
109,  PFeine  Der  Romerbrief  1903.  Ueber  altere  Hypothesen  vgl.  Holtzmann 

Einl.  ̂   242  ff.  TcXrjpocpopyjaac  6|.ia;  ev  (sv  om  G)  izdorj  X'^P^  ̂ ^'  £''pV^  ̂ ^  j 
ahnlich  wechseln  TzXripooi  und  TzXrjpocpopeo)  Col  4  12  II  Tim  4 17;   und  gleich 
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14  Ich  aber  fur  meine  Person,  meine  Bruder,  bin  von  euch  uber- 
zeugt,  daB  ihr  selber  schon  voll  Gute  seid,    erfullt  von  aller  Kenntnis, 

15  und  (wohl)  imstande,  auch  einander  zu  vermahnen.  Ich  babe  euch 

teilweise  etwas  kuhn  geschrieben,  (nur)  um  euch  wieder  zu    erinnern, 
16  vermoge  der  mir  von  Gott  verliehenen  Gnade,  damit  ich  ein  Diener 

Christi  Jesu  fur  die  Heiden  sei,  der  seinen  Priesterdienst  verrichtet  am 

EvangeHum  Gottes,    damit    das  Opfer    der  Heiden    wohlgefallig  werde 

17  (und)  geheiligt  durch  den  Heiligen  Geist.  Nun,  ich  darf  mich  in  Chri- 
18  stus  Jesus  bei  Gott  ruhmen.  Denn  ich  kann  nicht  wagen  etwas  zu 

erzahlen,  was  nicht  Christus  gewirkt  hatte  durch  mich  zur  Bekehrung 
lu  der  Heiden,  durch  Wort  und  Tat,  durch  die  Macht  von  Zeichen  und 

Wundern,  durch  die  Macht  des  heiligen  Geistes:  so  daB  ich  von  Jeru- 
salem im  Kreise    bis  Illyricum    vollendet    habe    die  Verkundigung  des 

20  Evangeliums  von  Christus:  darin  aber  habe  ich  meine  Ehre  gesucht, 
nicht  da  zu  predigen,  wo  Christi  Namen  schon  genannt  war,  um  nicht 

21  auf  freraden  Grund  zu  bauen,  sondern  (ich  babe  mich  an  das  gehalten), 
was  geschrieben  steht  »Sehen  werden  (ihn),  denen  nicht  von  ihm  ver- 

22  ikundet  war,  und  die  nicht  gehort  haben,  sollen's   vernehmen«.    Des- 
23  halb  bin  ich  auch  so  oft  gehindert  worden,  zu  euch  zu  kommen.  Jetzt 

aber,  da  ich  keinen  Raum  mehr  in  diesen  Gegenden  habe  und   schon 

24  seit  vielen  Jahren  Sehnsucht  habe  zu  euch  zu  kommen,  um  nach  Spa- 
nien  zu  reisen,  denn  ich  hoffe  auf  der  Durchreise  euch  zu  sehn  und 

von  euch   dorthin    geleitet    zu  werden,    nachdem  ich  mich    zuerst  am 

25  (Verkehr  mit)  euch  (wenigstens)  teilweise  gesattigt  habe  — .  Jetzt    aber 

hier  15  29  haben  TcXr^pocpopia  statt  rtXr^pwiJiati  DG.  Diese  alte,  auch  in  B 
eingedrungene  Variante  hat  dann  die  Korrektur  des  Kasus  bzw.  Einfugung 

von  £v  zur  Folge  gehabt.  14  xai^  und  xa:^  nur  zur  Hervorhebung  des  fol- 
genden,  xa:^  zu  vou{)-£Tecv  s.  zu  3  7.  Statt  des  bereits  von  Clemens  Strom. 
IV  49,  7  bezeugten  dyaiJ-wauvTjs  haben  dyanr]?  G  vg  Amb  Pel,  wertlose  Va- 

riante, schwerlich  aber  Schreibfehler,  wie  Zahn  meint.  Auch  das  von  Zahn  statt 
dXXrjXou?  bevorzugte  dXXou?  L  min  pesch  Chrys  Theodt  ist  naheliegende 
Konjektur  der  Koine.  Der  ganze  Vers  ist  ein  piidagogisch  hofliches  Zuriick- 
lenken  von  der  Ermahnung  (s.  zu  1  12):  wenn  man  ihn  buchst&blich  nehmen 
woUte,  wiire  12  — 15  is  Uberfllissig  gewesen.  Er  leitet  gut  zu  v.  lo  liber. 
15  xc-Xfir,poTepu){ :  Pis  ist  ja  nicht  der  Griinder  der  romischen  Geraeinde. 
Xapt?  hier  der  Heidenapostolat  vgl.  Is.  16  Xeixoupyov  hier,  wie  das  fol- 
gende  zeigt,  in  sakralem  Sinne,  s.  zu  13  e:  Jepoupyeiv  ist  Terminus  technicus 

'Priesterfunktion  ausUben'.  Die  eO-vy)  sollen  ein  geheiligtes  Opfer  werden, 
das  Pis  Gott  darbringt  v.  in.  Das  kliiine  Wort  wird  im  folgenden  begriindet 
und  ihra  zugleich  das  Odium  des  Selbstruhmes  genoraraen  v.  17—18:  alles 
ist  Christi  Werk.  17  vgl.  4  2.  Ta  Kp6;  i^e6v  adverbial,  Radermacher  Gram.  * 
122  Blafi-Debrunner*  §  160.  18  Zwei  Gedanken  verschlungen :  'ich  kann 
nichts  berichten,  was  nicht  Christi  Werk  wUre'  und  'ich  wlirde  nicht  wagen, 
dies  zu  sagen,  wenn  es  nicht  Christi  Werk  wilre'.  19  Text:  ̂ )  Ttvsuiiaxo; 
iy^ou  AC  bo  sa  Or  A  than,  epist.  I  ad  Serap.  19  Ps.  Athun.  dial.  Ill  de 
trinit.  20  (II  p.  619  )  Didyra.  de  trinit.  II  6,  12  p.  107,  DG  vg  Latt. 

Basil,  c.  Eunom.  V  p.  320"  u.  a.,  ̂ )  nveufiaTo;  {heoO  S  Did.  trin.  7,  7 
p.  198,  LP  pesch  Chrys  Th  Ephr  arm,    ̂ )  7:ve6|jiatoi   ohne  Zusatz  B.   Hier 
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vviirde  man  3  als  Urtext  ansehen,  2  als  Korrektur  der  Koine  entsprechend 

der  einen,  3  als  altagyptische,  in  Lat  gedrungene  Korrektur  entsprechend 
der  andern  (auch  v.  is  sich  angleichenden)  liblichen  7:ve0|xa  Formel :  wenn 
nicht  Singularitaten  von  B  an  sich  verdachtig  waren.  Die  Entscheidung 
mufi  deshalb  in  suspense  bleiben.  Der  Vers  nimmt  v.  ic  wieder  auf :  ich  habe 

tatsachlich  an  der  Osthalfte  des  Mittelmeeres  meine  Aufgabe  erfiillt.  So  ver- 
standen  ist  der  Satz  ohne  Anstofi :  Pis  nennt  die  aufiersten  Grenzen  obwohl 

er  tatsachlich  weder  in  (dem  judenchristlichen!)  Jerusalem  missioniert  hat, 
noch  (vielleicht)  uberhaupt  in  Illyricum  gewesen  ist.  Wenigstens  weiC  die 
Apostelgeschichte  nichts  davon:  an  einen  Abstecher  etwa  von  Thessalonich 
aus  kann  man  denken.  „Aber  wie  kann  Pis  so  reden,  da  er  doch  nur  in 

einigen  grblieren  Stadten  Syriens,  Kleinasiens,  Makedoniens  und  Griechen- 
lands  einen  kleinen  Stamm  von  Gemeinden  gesammelt  hat,  die  ein  ver- 
schwindendes  Hauflein  gegen  die  Masse  der  heidnischen  Bevolkerung  bil- 

deten?"  (Lipsius,  der  ware  bis  Xpiatou  tilgt,  s.  zu  v.  20.)  Antwort:  „Es 
scheint,  daQ  seine  letzten  Gedanken  weniger  nach  der  Zahl  der  gewonnenen 
Individuen  und  der  einzelnen  Orte  rechneten,  als  nach  ganzen  Landern  und 
Provinzen:  war  Christi  Name  nur  uberhaupt  in  jede  Provinz  getragen,  so 

hatte  die  ganze  Welt  das  Evangelium  vernommen"  (Wrede  Pis  S.  31  f.,  fast 
ebenso  Jiilicher  z.  St.)  vgl.  1  8  ev  oXw  xoi  xoajjiw  I  Th  1  8  sv  Ttavt:  lOKa^ 
I  Cor  1 2.  Er  uberblickt  die  Welt  in  apokalyptischer  Perspektive  und  schaut 

das  bekehrte  Morgenland  in  seinen  Reprasentanten.  19*  vgl.  II  Cor  12  12: 

19*»  'IspouaaAYjji,  braucht  Pis  meistens  s.  1625.  26.  31  I  Cor  16  3  Gal  4  25.26, 
'lepoaoXufAa  nur  Gal  1  17.  is  2i:  vgl.  RSchutz  Z.  f.  nt.  Wiss.  1910,  169  fF. 
xac  vor  xuxXw  nur  zur  Hervorhebung  =:  'und  zwar'.  20  ist  mit  einem  Seiten- 
blick  auf  die  seinen  Schritten  stets  folgende  judaistische  Propaganda  ge- 
schrieben  vgl.  II  Cor  10  is,  zum  Bilde  I  Cor  3  10.  Streng  genommen  ist  der 
Satz  mit  1 13  ff.  allerdings  unvereinbar  (Lipsius  tilgt  deshalb  19  wate  bis 

XptaxoO,  20  oux  OKO\j  bis  21  alloc  und  v.  23.  24,  sodann  28  d7i£Xeuao|xat  5i' 
u[xa)v  £'];  IjTiavLav,  also  alle  Stellen,  die  den  Pis  nur  durchreisen  lassen) :  aber 
gerade  hier  paiit  er  durchaus  hin,  da  Pis  Rom  bestandig  nur  als  Durch- 
gangsstation  bezeichnet:  er  denkt  jetzt  nicht  mehr  daran,  dafi  er  am  Beginn 
des  Briefes  (der  doch  nicht  an  einem  Tage  fertig  geworden  ist !)  gesagt  hat, 

er  wolle  xat  ufitv  xot;  ev  'PwfiTj  euayyeX'.aaatS-ac  (s.  zu  d.  St.)  21  Js  52  is. 
22  Aco  =  weil  ich  im  Osten  zu  tun  hatte.  23-  24  Mit  vuv:  6e  beginnt  ein 
Satz,  dessen  Schlufi  sichtlich  lauten  soUte  eXeuaofiat  Tipos  ujia?.  Aber  die 

Konstruktion  verwirrt  sich  und  mit  v.  25  tritt  ganz  unerwartet  der  Neben- 
gedanke  ein:  vorher  mufi  ich  noch  nach  Jerusalem  reisen.  Einige  Koinezeugen 
(L  min  Th)  versuchen  durch  den  Einschub  von  klt\)io[icx,i  upo?  u|ia;  (vgl.  v.  28) 
hinter  ̂ Tcaviav  v.  24  den  Satzbau  zu  bessern.  25  otaxovwv  wie  v.  31,  ocaxo- 

via  vom  Diakonenamt  s.  zu  12?.  Die  ayioi  sind  fiir  gewohnlich  die  Christen; 
in  erster  Linie  aber  nimmt  die  Jerusalemer  Urgemeinde  diesen  Namen  fiir 
sich  in  Anspruch. 

Ol  AriOl  ist  bei  Pis,  aber  auch  in  den  ilbrigen  nt.  Briefstellen  (Hebr  3  1  6 10 
13  24  I  Petr  1 15.  16  Juds,  nicht  in  der  joh.  Litt)  den  Act  9i3.  32. 41  26  lO  Apoc  5  8 
83.4  Ili8l37. 10  14i2l66  176  I820.24  198209  eine  Bezeichnung  der  Christen.  Sie  halt 
sich  auch  noch  in  der  nachsten  Generation  und  dariiber  hinaus:  I  Clem.  46  2  661 

Ign  Smyrn.  I2  Magn.  3i  (&yloi  Trpeoguxspoi),  Martyr.  Polyc.  2O2  22 1  Barn  6i6vgl  146 

Hermas  Vis.  I  1  9  1124  5  III  33  89.  nIV  3  e,  III  62  xoXAa)[i£voL  zoZz  ol-^'.o'-z  wie  Sim. 
VIII  81  und  1  Clem.  46  2  vgl.  Barn.  19 10  Didache  42;  Diognet  II4  X2  9  Hippolyt 
in  Daniel.  II  38  Greg.  Thaumat.  epist  canon.  7  (p.  665  Pitra  p.  63  2  Lagarde  rel. 
iur.  eccl.  graec).  Const.  Apost.  VII  2  7  9  2  10 1  und  dauernd  in  der  seit  Ign  Trail,  tit. 

oft  begegnenden  Bezeichnung   der  ixxXr^c-a  als  ccYia,  sowie,  aber  da  mit  Hochton 
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26  reise  ich  nach  Jerusalem  im  Dienste  der  Heiligen:  Macedonien  und 

Acbaia  haben  namlich  beschlossen  den  Armen  der  Heiligen  in  Jerusa- 

27  lem  eine  Zuwendung  zu  machen:  das  haben  sie  beschlossen  und  sind 

(es)  ihnen  auch  schuldig.  Denn  wenn  die  Heiden  an  ihrem  geistigen 

Besitz  Anteil  erhalten  haben,    mussen  sie  (dafur)  auf  dem  Gebiele   des 

28  irdischen  ihnen  (Gegen)-Dienste  leisten.  Wenn  ich  das  erledigt  und 
ihnen  diesen  Erlrag  versiegelt  habe,  werde  ich  uber  euch  nach  Spanien 

a-^  reisen.  Ich  weiB    aber,  daC  ich,  wenn    ich  zu    euch    komme,    in    der 
30  Fulle  des  Segens  Christi  kommen  werde.  Ich  ermahne  euch  aber,  ihr 

Bruder,  bei  unserem  Herrn  Jesus  Christus  und  der  Liebe  des  Geistes, 

31  mir  im  Gebet  vor  Golt  bitten  zu  helfen  fur  mich,  da6  ich  errettet 

werde  von  den  Unglaubigen    in  Judaea,  und  da6  meine  Dienstleistung 

32  fur  Jerusalem  von  den  Heiligen  wohl  aufgenommen  werde,  damit  ich 
mit  Freude  zu  euch  komme  und  mil  Gottes  Willen  mit  euch  Ruhe 

linde.  Der  Gott  des  Friedens  sei  mit  euch  alien,  Amen. 

(=  siindlos),  in  der  Liturgie  (vgl.  Did.  10  6)  VIII  13 12  la  dyia  xolq  di^io'-z.  In  der 
Pectoriusinschrift  heilit  Christus  der  ocotYjp  ayitov:  Dolger  1X012;  1,  13.  181  f  2,510. 
In  der  Apoc  ist  zu  bemerken,  dafi  fiyioc  gern  von  einer  ausgezeichneten  Klasse 
der  Chr  sten,  insbesondere  den  Martyrern  gebraucht  wird  16  6  17  6  18  20. 24  19  8  2O9: 
das  lalit  sich  waiter  verfolgen  bei  Hernias  Vis.  I  82  111  8  8  und  namentlich  in  den 

Const.  Apost.  IV  9  a  V  Is  7i3  und  ist  leichter  begreiflich  als  die  allgemeine  Be- 
deutung.  Viel  Material  bei  Kattenbusch  apost.  Symbol  2,  1057  s.  v.  &yio<;;  vgl.  auch 

ders  in  Festgabe  f.  Harnack  1921,  151  fF.  Diese  kann  ihre  Wurzeln  nicht  in  irgend- 
welchen  heidnischen  Parallelen  haben,  da  ein  anologer  Sprachgebrauch  dort  nicht 

begegnet  (p'l/s  koinmt  natiirlich  nicht  in  Betracht),  sondern  nur  in  jiidischer  Rede- 

weise.  Im  AT  warden  Priester  (Lev  21  7  II  Paral  23  6)  Aaron  (Sir  4")  e  Ps  105  le), 
Propheten  (IV  Reg  4  9  Sap  11 1)  und  NasirSer  {!Num  65)  als  Svioi  bezeichnet,  und 

das  Volk  Israel  ist  schlechthin  'das  heilige  Volk'  (Os  11 12  Jer2  3  und  -die  Heiligen' 
Ps  73  3  82  4  Sap  18  9  vgl.  18  6  Sap  17  2  III  Mace  2  e).  Das  ist  nach  dem  Stichwort 

des  Heiligkeitsgesetzes  &Y101  eoeoO'e  6ti  &yi.6c  eijit  ifdi  (Lev  11 44  u.  5.)  zu  verstehen 
von  der  durch  die  kultische  Reinheit  gewahrleisteten  ZugehOrigkeit  zu  Gott  im 

Gegensatz  zu  den  unreinen  Heiden v51kern:  charakteristisch  ist  da  die  Bezeich- 

nung  der  Mischehen  durch  die  Wendung  iT^e.\xi-^7i  xb  anipiio.  t6  &Ytov  el?  xa  aXXoyavfl 
lO^ir)  Tf;5  Yf,c  (I  Esr  867  II  Esr  9  2).  Im  II  Jh  bezeichnete  sich  eine  besonders  eifrig  dem 

Gesetzesstudium  obliegende  Rabbinenschule  als  'die  heilige  Gemeinde'  (■"'if'ii'p  nny) 
8.  Bacher  Aggada  d.  Tannaiten  II  489  fi  Daneben  kommt  aber  seit  der  Propheten- 

zeit  der  Sprachgebrauch  auf,  den  frommen  Teil  d'*s  Volkes  besonders  als  die  'Hei- 
ligen' zu  bezeichnen:  so  schon  Js4  3  [41  la]  02 13  Ps  15  3  33 10,  wobeiJesaias  an  den 

messianischen  'heiligen  Rest'  denkt.  Daniel  redet  7  is.  21.  25.27  821  [7  8  LXX]  von 
Verfolgung  und  Triumph  der  SLft-oi  u({*£otou,  der  frommen  Israeliten;  Uhnlich  heifien 
I  Mace  1 44  10  s»  die  gesetzestreuen  Juden  dcyioi,  und  in  den  Ps.  Salom.  17  as  ist  die 

gesetoettreue  messianische  Oemeinde  als  Xa6(  &yioc  bezeichnet,  denn  sie  sind  ndvxsc 
&YWI  »*l  ̂ iX«Oc  aOxfflv  Xptox6c  x-ipiog  17. w.  Auch  die  Frommen  der  Oden  Salomos 

heifien  *die  Heiligen'  17 19  9i  22ia28i  und  diemessianische  Gemeinde  des  Henoch- 
bttchet  beifit  'die  Heiligen,  Oerecbten,  Auserwiihlten'  434  '>0\  fAi  02  8  05 12  100  5 
l(Wt.  Aus  diesem  roeB8iani8ch*apokalyptischen  Sprachgebrauch  dUrfte  die  christliche 

Setbttbezeichnung  tibemommen  sein.  Ueberall  sind  'die  Heiligen'  die,  welche  in  be- 
•onder*  enger  fieziehung  zu  Gott  stehen :  im  Judentum  ist  der  Begriif  immer 

•Urker  ina  pb«riaAiacb*geaeteliche  gezogen  (vgl.  Jewish  Encyclop.  VI  441),  in  der 
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christlichen  Kirche  allmahlicli  ethisch  entwickelt  worden.  K.  Holl.  Ges.  Aufs.  2,  58  f . 
weist  nun  darauf  hin,  dafi  die  Jerusalemer  Urgemeinde  sich  in  besonderem  Sinn 

.die  Heiligen'  nannte  (Rm  15  25.  31 1  Cor  16 1  II  Cor  84  9 12),  daii  sie  aber  ebenso 
als  'die  Arraen'  ot  Tcxw/oi  schlechthin  (Gal  2 10)  oder  die  tixwxo'  '^'"v  dcyw^  (Rm 
15  26)  bezeichnet  werden.  Zur  Erklarung  kniipft  er  an  die  spatjiidische,  besonders 

im  Psalter  hervortretende  Anschauung  an,  dafi  die  Armen  und  Gedriickten  (C';rrs) 
Gott  besonders  nahe  sind.  Die  messianische  Urgemeinde  zu  Jerusalem  fiihlt  sich  also 

als  dieser  in  der  Schrift  geweissagte  Kreis  'der  Heiligen' und 'der  Armen':  beides 
ist  von  diesem  religiosen  Standpunkt  aus  gesehen  identisch.  S.  auch  R.  Otto  das 

Heilige  *101.  W.  Sattler  die  Anawim  im  Zeitalter  Jesu  Christi,  Festgabe  f. 
WJuIicher  (1927)  1  if. 

26  Pis  weilt  also  augenblicklich  wohl  noch  in  'Achaia' :  sicher  ist,  dafi 
der  Brief  hinter  II  Cor  8  10  f .  fallt.  xo:va)V'a  'Teilnahme'  hier  euphemistisch  fiir 
'Kollekte'  als  Zeichen  der  Teilnahme  vgl.  12  13  II  Cor  84  9  is.  ei;  'fiir'  s.  zu  li. 
Dieselbe  Kollekte  erwiihnt  I  Cor  16  i     4  II  Cor  8  — 9  Act  24  17  (vgl  auch  Gal 

2  10).  Tixw/^o:  T(i)V  ay:(i)v  „ist  eine  verhiillende  Redeweise",  denn  die  Begrlin- 
dung  in  v.  27  zeigt,  dafi  die  Spende  nicht  nur  fiir  einen  Teil  der  Urgemeinde, 
sondern  fiir  sie  als  Ganzes  bestimmt  war,  so  redet  er  auch  sonst  stets  von 

der  Kollekte  fiir  „die  aytot"  :  Holl  Ges.  Aufs.  2,  59.  27  Andere  Motivierung 
II  Cor  8  14.    28  Der  Ausdruck    acppaytaafAevos  ist  schwer  verstandlich ;    die 

alten  Erklarer  wissen  nichts  bestimmtes.    tl<;    zoc    ̂ aaiXixa    Ta{i£ta  eva7io9-£- 
[jievo;  (he,  ev  dauXq)    xal   aacpaXsi    X^P-V  erklart  Johannes  Chrysostomus  (IX 

739*  M.  Catene  512  34),  andere  allegorisieren.  -/.apr.oi  meint  den  Ertrag  der 
Sararalung.  Der  Sinn  freilich  ist  klar  'nachdem  ich  ihnen  die  Kollekte  sicher 

iiberbracht  habe' ;    aber  wie  ergibt  sich  der  aus  dem  Wortlaut?    ocppayi^ecv 
xapTCOv  ist  ein  verstandliches  Bild:    der  Getreidesack    wird    zugesiegelt  der 
Sicherheit  halber  (Deifimann  N.  Bibelstud.  65  f.  Dolger  Sphragis  11.   15  3); 

aber  die  Kollekte  soil  doch  nicht    blofi    'gesichert',    sondern    sicher    'abge- 
liefert'  werden ;    es   ware    eine  harte  Pragnanz  des  Ausdrucks  anzunehmen. 
Lagrange  fafit  'siegeln'  =  'zura  Abschlufi  bringen',  weil  das  Aufdriicken  des 
Siegels  ein  Geschaft  abschliefit.    29   ev  icArjpwjxaT'.  eOXoy:ai  ist  wohl  mit  Ab- 
sicht    doppelsinnig    und   vereinigt    die   beiden  Gedanken  von  1  11  und  1  12. 
Bel  euch  bin  ich  sicher,  reichen  Segen  zu  linden:    wie  aber  wirds  mir  in 

Jerusalem  gehen?  Betet  fiir  mich!  v.  30  —  31  zeigen  mit  vollster  Klarheit,  dafi 
der  Gegensatz  der  Jerusalemer  zur  heidenchristlichen  Gemeinde  der  denkbar 

scharfste  ist,  trotz  des  nApostelkonzils".  Pis  mufi  nicht  nur  Nachstellungen 
von  seiten  der  VoUjuden  befiirchten  (denen  er  ja  tatsachlich  zum  Opfer  ge- 
f alien  ist  Act  21  27  If.),  sondern  ist  offenbar  auch  nicht  sicher,  dafi  die  Juden- 
christen  sich  freundlich  zu  ihm  stellen,    ja  iiberhaupt  seine  Gabe  annehmen 
werden.  7:apaxaX(i)  oioc  s.  zu  12  1,  drcei^oOvTS?  =  die   keine   uTiaxoTj    zeigen 

s.  zu  1  5.    ei^  =  fiir  s.  zu  1  1.  30  T^apaxaXo)  S'.d  ty^v  dydnri'^  Phm  9.  Gemeint 
ist  die  Liebe  Gottes,  die  der  Geist  euch  ins  Herz  gegossen  hat  Rm  5  5.   Das 
Fehlen  von  dosAcpoi  in  B  76  Chr  Basil,  spir.  sanct.    25,  59    wird    man    auf 
Grund  der  schwachen  Bezeugung  nicht  fiir  urspriinglich  ansehen  :  umgekehrt 
fiigen  z.  B.  15  15  DG  vg  LP  pesch  u.  a.  doeXcpot    hinter    eypatj^a    6|xiv    ein. 

31  Statt  Scaxovta    lesen    biapo-^opix  B  DG  (vg?)   Ambst    {reimineralio  Pel), 
eine  alte,  der  Verdeutlichung  dienende  Variante.  32  Der  Aufenthalt  in  Rom 

erscheint  ihm  dann  als  Erquickung  nach  dem  harten  Gang.  %-tki\^a.zoz  tJ-eoO 
AC  bo  sa  Or,  vg  Ambst,  LP  min  pesch  Chr  Th  Ephr    arm    wie  iiblich  bei 
Pis    (lio  I  Cor  li    II  Cor  li  85    Gal  1  4 ;    Col  1  1    Eph  1  1    II  Tim   1  1) : 

■9'cXfj'xaxos  xuptou  'IrjaoO  B,  %-.    Tr^aoO  XpcaxoO  S  Amb,  %-.    XptaxoO  'IrjaoO  DG Pel,    was    gegeniiber    der   festen  Formel    trotz   I  Cor  4 19  Jac  4  15,    worauf 
Zahn  verweist,    nicht  urspriinglich  sein   wird.    Ueber  die  Formel  s.  zu  1  10. 
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16  Ich    empfehle    euch   unsere  Schwester  Phoebe,    die  Dienerin    der 

-2  Gemeinde  zu  Kenchreae  ist,  damit  ihr  sie  im  Herrn  aufnehmt,  wie  es 
Heiligen  ansteht,  und  ihr  in  jedem  Geschaft  beisteht,  bei  dem  sie  eurer 

bedarf :  sie  selbst  ist  ja  auch  Beistand  fur  viele  gewesen  und  auch  fur 
mich   selbst. 

3  GruBet  Prisca  und  Aquila,    meine  Mitarbeiter    in  Christus   Jesus, 
4  die  fur  mein  Leben  ihren  Hals  gewagt  haben,  denen  nicht  nur  ich  zu 

b  Dank  verpflichtet  bin,  sondern  auch    alle  Gemeinden  der  Heiden,  und 

(gruBt    auch)    ihre  Hausgemeinde.    GruBt  meinen    geliebten  Epaenetus, 
6  welcher  der  Erstling  Asiens  fur  Christus  ist.   GruBt  Maria,  die  sich  viel 

7  fur    euch    gemuht    hat.    GruBt  meine    Verwandten    und  Mitgefangenen 
Andronicus  und  Junias,  die  unter  den  Aposteln  hervorragen,  die  auch 

8  vor  mir  Christen    geworden    sind.    GruBt    meinen  im  Herrn   geliebten 

33   6  d-tbg  Tflg   dpi]vriq    (vgl.    16  20    II  Cor  13  11)    ist    cine    leise    Friedens- 
mahnung,  mit  der  die  Paranese  abschliefit. 

Nach  antiker  wie  moderner  Sitte  werden  am  Ende  des  Briefes  die  Grusse 
bestellt.  Filr  Pis  lalit  sich  weder  hinsichtlich  des  Vorkommens  noch  der  Form  eine 

feste  Kegel  geben.  Die  Griifie  fehlen  iiberhaupt  Gal  Eph  I  Tim;  kurzer  Gruli  ohne 
Nennung  von  Namen  IJ  Cor  Phil  I  II  Th  Tit,  mit  Nanien  I  Cor  Phm:  zwei- 
gliedriger  Grufi  (grQfiet  N.N.  —  es  grulit  euch  N.N.  vgl.  Tit)  nur  Rm  Col  11  Tim  mit 
Namenliste.  S.  Wendland  Literaturforraen  411  ff. 

XVI  1  zu  lesen  ouoav  xac  otaxovov  nach  BC  47  bo  :  Ueber  dies  nur 
zur  Betonung  des  folgenden  Wortes  von  Pis  gem  verwendete  xat  s.  zu  8  24, 
wo  es  auch  wegkorrigiert  ist,  15  19  I  Th  2  19  4  s  vgl.  Rm  5x1  Cor  15  29. 

i}  d'.dy.o'^o;^  ist  hier  schon  der  Amtstitel  I  Tim  3  11  ?  Plinius  ep.  X  96  8  Con- 
stit.  Apost.  II  26,  57,  III  7,  15.  Ps.  Ignatius  ad  Antioch.  12  2  u.  o.  s.  zu 
12  7  ;  Z.  f.  wiss.  Theol.  55,  108  ff.  Kenchreae  ist  die  ostliche  Hafenstadt 
von  Korinth  am  Saronischen  Meerbusen ;  von  dort  ist  Pis  am  Ende  der  2. 

Missionsreise  mit  Aquila  und  Priscilla  abgefahren  Act  18  is.  Von  dieser  Ge- 
meinde horen  wir  nur  noch  Const.  Apost.  VII  46  die  Legende,  dali  Pis  den 

Lucius  zum  Biscbof  dort  eingesetzt  habe.  Ueber  exxXr^aux  vgl.  Kattenbusch 
in  Festgabe  f.  AvHarnack  1921,  143  ff.  KLSchmidt  in  Festgabe  f.  ADeifi- 
mann  1927,  258  ff.  2  Tipoaxatts  ist  allerdings  --  patrona,  was  aber  hier 
zum  Verstiindnis  nicht  hilft :  von  einer  'Vorsitzenden'  ist  offenbar  nicht  die 
Rede  (djioO),  und  vorGericht  hat  Phoebe  in  ihrer  Eigenschaft  als  Frau  weder 
den  Pis  noch  sonst  jemand  vertreten  kSnnen  ;  auch  ist  Pis  kein  Freigelas- 
sener,  dem  sie  rechtlich  palroiia  sein  konnte.  So  ist  das  Wort  bildlich  ge- 
roeint:  sie  hat  dem  Apostel  ihren  Schutz  angedeihen  lassen.  3  Hinter  ly^ooO 

fUgen  hier  statt  in  v.  »  an  xai  itjV  xax'  oJxov  auTwv  exxXTjocav  DG  unter  dem 
Einflull  von  I  Cor  16  10  (Zahn).  3-4  Die  Jud  enchristen  Prisca  und  Aquila, 
denen  die  Heiden  zu  Dank  verpflichtet  sind,  wie  im  Hinblick  auf  15  27 

betont  wird,  werden  samt  ihrer  xax'  oiY.ov  ixxXrjata  I  Cor  16  id  (auch  II  Tim 
4  19)  als  in  Ephesus  befindlich  erwfihnt.  Nach  Act  18  2  trifft  sie  Pis  in  Ko- 

rinth, wohin  sie  auf  Orund  des  Claudiusediktes  aus  Rom  fj^ellohen  sind,  und 
•ie  fahren  mit  ihm  18  is— 1»— 26  nach  Ephesus.  4  Bei  welcher  Gelegenheit 
das  Ehepaar  rait  eigener  Lebensgefnhr  den  Pis  j?erettet  haben  mag,  wissen 
wir  nicht:  JUlicher  denkt  an  Act  19  28  ff.,  Lipsius  an  II  Cor  1  h— 10.  5  Eine 

xax'  oZxov  i%%krpi<x  (vgl.  v.  u.  n  I  Cor  IG  it»  Phm  -i  Col  4  in)  entsteht  Uberall, 
wo    ein  Hausbesitzer  Raum   und   den   guten  Willen  luit,  seine  'familia'  und 
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Freunde  zur  Andacht  zu  versarameln.  Sanday-Headlam  erinnern  an  Acta 
Justini  3  (Justin  halt  seine  auv£>.£ua:g  bei  einem  gewissen  Martinus)  und 
spater  die  der  Gemeinde  iiberlassenen  Hausbasiliken  Clemens  Recogn.  X  71 

vgl.  Hieronymus  epist.  30  s.  FXKraus  Realencykl.  1,  113  f.  ariapxTj  xfj;  'Aaia? 

=  der  erste,  den  Pis  in  Ephesus  bekehrt  hat.  Die  Korrektur  'Axatag  in 
LP  min  Chrys  Th  statt  'Aata;  wohl  auch  nach  I  Cor  16  i5  (Zahn).  7  auy- 
YEVSt?  wie  11.21  9  3,  also  Juden  von  Geburt.  Kiihl  weist  mit  Recht  darauf 
hin,  dafi  die  Betonung  der  judischen  Abkunft  bei  einigen  der  Gegriifiten 

zu  dem  Schlufi  notigt,  dafi  die  ubrigen  Heidenchristen  sind.  Lagrange  be- 
merkt  dagegen,  dafi  bei  Aquila  und  Priscilla  auyycvei;  fehle  (was  man  er- 
tragen  kann,  da  Pis  wichtigeres  tiber  sie  zu  sagen  weifi)  und  ebenso  bei 
Rufus  und  seiner  Mutter  is,  die  er  wegen  Mc  15  21  fiir  Juden  halt:  er  will 

deshalb,  um  die  bedenklich  vielen  'Verwandten'  des  Pis  (v.  t.  11.  21)  zu  ver- 
meiden,  das  Wort  im  weitesten  Sinne  orientalischer  Verwandtschaft  (une 
sorte  de  clan)  verstanden  wissen.  Wo  und  wann  Andronicus  und  Junias  mit 

Pis  zusammen  gefangen  safien,  wissen  wir  nicht;  sie  sind  als  Wanderpre- 

diger  (s.  Exc.  zu  1  1)  hervorragend  tatig.  Fiir  o'i  xa:  7rp6  e|xoO  yiyovoc'/  ev 
XpcaxG)  lesen  xoi?  upo  £|jloO  ev  XpiaTCj)  'IrjaoO  DG  Ambst  Pel,  so  dafi  also 
die  Prioritat  des  Christenturas  von  den  Aposteln  ausgesagt  war,  womit 
naturlich  dann  die  Urapostel  gemeint  sind  vgl.  den  apokr.  Ill  Cor.  4  (Kl. 
Texte  12).    Auch  bo  gibt  das  xac  nicht  wieder. 

Was  die  in  5—23  auftretenden  Namen  angeht,  so  sind  naturlich  in  der  bis 

zum  III  Jh.  griechisch  redenden  Christengemeinde  Roms  nicht  'uberwiegend  latei- 

nische  Namen  zu  erwarten'  (gegen  Feine).  'Enatve-cdg,  'Av8pdvixoc,  'AnsXXf^z,  'ApioTo- 
?ou).oz,  Ti|i&0-eoc,  'Idawv,  SioainaTpos,  "Epaotog  sind  beliebte  altgriechische,  Urbanus, 
Rufus,  Julia,  Lucius,  Tertius,  Caius,  Quartus  ebenso  gelSufige  lateinische  Namen, 
die  sich  in  alien  Stauden  finden,  so  Mapia  bei  den  Juden.  Von  Bedeutung  fiir  die 
Lokalisierung  des  cap.  16  konnten  nur  die  selteneren  Namen  sein,  die  deshalb 
nahere  Untersuchung  verdienen.  Die  Bandzahlen  der  Inschriftenkorpora  geben 

die  Fundtregend  an:  Corp.  Inscript.  Latin.  (=C1L)  II  Spanien.  Ill  Asia  und  Griechen- 
land,  V  Oberitalien,  VI  Rom,  IX  Calabrien,  Samnium,  X  Unteritalien,  XII  Gallia 
Narbonensis,  XIII  Gallia,  Germania,  XIV  Latium;  Inscriptiones  Graecae  (=  IG 
III  Attika,  IX  2  Thessalien,  XII  Inseln,  XIV  Italien  und  Sizilien  Die  folgende  Ueber- 

sicht  zeigt  einmal,  dafi  man  nicht  davon  reden  darf,  diese  Namen  seien  'stadt- 
rOmisch',  denn  sie  kommen  in  den  verschiedensten  Teilen  des  orbis  Romanus  vor 
(Kiihl  nennt  solche  Feststellungen  'wertlos')  und  auch  das  von  Lightfoot  und  Zahn 
betonte  Vorkommen  vieler  der  hier  genannten  Namen  in  der  klaudischen  Diener- 
schaft  wird  nicht  entscheidend  in  die  VVagschale  geworfen  werden  diirfen:  es 

illustriert  doch  nur  die  Tatsache,  dafi  in  Rom  alles  zusammenstrOmt.  Aber  wahr- 
scheinlicher  wird  dadurch  doch  die  rOmische  Adresse  von  c.  16:  ob  in  Korinth  oder 

Ephesus  alle  diese  z.  T.  seltenen  Namen  ebenso  leicht  sich  zusammenfinden  konnten, 

ist  sehr  fraglich  (Kiihl  halt  es  freilich  fiir  'gewifi',  aber  ohne  Belege  zu  geben!) 
Wichtig  ist  zweitens  aber  die  Feststellung,  dafi  die  Namen  fast  alle  als  Sklaven- 
namen  nachweisbar  und  mehrfach  dafiir  charakteristisch  sind:  das  lafit  einen  Blick 

in  die  soziale  Struktur  der  Gemeinde  tun.  Lagrange  meint,  dafi  Ampliatus,  Aristo- 

bul.  Narcissus  und  Rufus  die  Wahrscheinlichkeit  fiir  Rom  verstarken.  7  'louvtav  mufi 
wegen  der  folgenden  Aussagen  einen  Mann  bezeichnen,  also  'louvias  :=  Junianus, 
die  Kurzform  sonst  nicht  nachweisbar,  der  voile  Name  ganz  gelaufig,  als  Sklaven- 
name  selten  (z.  B.  GIL  III  4020).  8  Ampliatus  ist  Sklavenname  z.  B.  GIL  II  3771 
111  436.  8143.  10512  IV  1182.  1183,  und  die  zahlreichen  kleinen  Leute,  die  ihnfiihren, 
stammen  von  Freigelassenen,  auch  wenn  sie  spater  athenische  Biirger  geworden 
sind  z.  B.  IG  III  1161  s.  1892.  Ampliati  als  Freigelassene  der  gens  Claudia  CIL  VI 
14  918.  15  509.  In  der  Domitiilakatakombe  zu  Rom  eine  friihe  Grabkammer(II  Jh.?), 
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9  Ampliatus.  GruBt  unsern  Mitarbeiter  in  Christus  Urbanus  und  meinen 

10  geliebten  Stachys.    GruBt    den    in   Christus    bewahrten    Apelles,    GruBt 

11  die  von  den  Leuten  des  Aristobulus.  GruBt  meinen  Verwandten  Hero- 

12  dion.    GruBt  die  Christen  von  den  Leuten    des  Narcissus.    GruBt   Try- 

phaena  und  Tryphosa,  die  sich  im  Herrn  muhen.  GruBt  meine  geliebte 

13  Persis,  die  sich  viel  im  Herrn  gemuht  hat.    GruBt  den   im  Herrn  aus- 

erwahlten  Rufus  und  seine  Mutter,    die    auch  die  meine    gewesen    ist. 

u  GruBt  Asynkritus,  Phlegon,  Hermes,  Patrobas,  Hermas  und  die  Bruder 

15  bei    ihnen.    GruBt    Philologus  und  Julia,    Nereus  und  seine  Schwester 

16  und  Olympas  und  alle  die  Heiligen  bei  ihnen.  GruBet  einander  mit  dem 

heiligen  Kusse.  Es  gruBen  euch  alle  Gemeinden  Christi. 

17  Ich  ermahne  euch  aber,  ihr  Bruder,  acht  zu  geben  auf  die,  welche 

die  Parteiungen  und  die  AnstoBe  gegen  die  Lehre,  die  ihr  gelernt  habt, 

18  erregen,  und  geht  denen  aus  dem  Wege !    Denn  solche  (Leute)  dienen 

unserm  Herrn  Christus  nicht,  sondern  ihrem  Bauche,  und  durch  groBe 

19  Worte  und  Schonrednerei  tiiuschen  sie  die  Herzen  der  Arglosen.  Denn 

in  der  zwei  Ampliati  begraben  sind :  Diehl  Inscr.  christ.  ̂   et.  4338.  9  2:Tdxug  findet 
sich  auf  Thera  (IG  XII  3,  624.  749)  und  in  Attika  —  aber  erst  in  der  Kaiserzeit 
—  (IG  III  1080 37.  1095a  19  u.  5.)  in  Rom  heifit  ein  Sklave  des  kaiserlichen  Haus- 

haltes  so  CIL  VI  8(:07.  11  'HpcoSicov  ist  eine  sonst  unbekannte  Kurzform:  das  zu- 
gehOrige  Femininum  'HpwSiaiva  BGU  II  5424.  Haufig  der  Name  Herodianus.   Ndp- 
xtoooc  ein  in  der  Kaiserzeit  sehr  beliebter  Name  von  Freien  und  Sklaven;  so  heifit 
ein  Libertus  des  Claudius  (Sueton  Claudius  28)  und  des  Nero  (Dio  Cassius,  64,34): 
andere  CIL  VI  9035.  4123.  4346.  52u6.  22  875  u.  5.    Der  hier  genannte  ist  natiirlich 

jetzt  frei  und  hat  selbst  Sklaven  (A'arcissiani  CIL  III  3973  VI  15  64U).   12  TpOcpaiva 
heifien  viele  Frauen,  darunter  auch  eine  pontische  K5nigin  (Dittenberger  Syll.  II' 
798 14. 17  vgl.  Acta  Pauli  27  ff.  Hennecke  Nt.  Apokr.  -202):    CIL  XII  3398  XIV  415. 
134  fahren  Freigelassene  den  Namen,  CIL  VI  15  622    15  626  solche  des  Claudischen 
Hauses.  Tpucpwoa  ist  seltener  (IG  III  2880  1X2,  766,    CIL  VI  4866.   15241    15  280. 

X  2551.  7492   3138.   XII  3821.  3977.   Eine  KXauS-.a  Tpucpfooa.  LeBas-Waddington  III 
710  [v.  J.  102  n.  Chr.]) :  die  IG  XIV  2246   ervvahnte  ist   augenscheinlich  eine  vor- 
nehme  Dame,  aber  CIL  X  2523,  XIV  1728,  wohl  auch  Corp.  Inscr.  Graec.  II  2819. 

2839.  3348  sind  es  Libertinen.    llepaic  'die  Perserin'  ist  typischer  Sklavinnenname, 
kommt  aber  sehr  selten  vor:  CIL  V  4455  IG  VII  2074  BGU  III  895  29.  31.  14  'Aooyxpi- 
xoc  kommt  nur  noch  CIL  IX  114.  224  XII  3192  P.  Lips   98  1 2  40  II 10  und  viel- 
leicht   IG  III  1093  hB   vor  (nicht  IG   XIV  1318!)    CIL  VI  12565  filhrt  ein  kaiser- 
licher  Freigelassener  den  Namen.  *I>XdY(i)v  ist  zur  Zeit  Xenophons  (Cyneg.  7^)  ein 
Hundename,   spttter  heifien  Sklaven   so  CIL  II  2017  XIV  2008  a;   der  Histoviker 

Pblegon  von  Tralles  ist  Freigelassener  Hadrians  (Mailer  F'ragni.  Histor.  Graec.  Ill 
602 ff.),  CIL  VI  16202  begegnet  ein  Claudisclier  libertus  des  Namens,  VI  8965  ein 
PMegnn  ex  pneitagogio   Cnesarls  (Sklave).  Unsicher  ist  der  Stand  bei  CIL  II  4694 

and  (Jorp.  inscr.  Graec.  1862.  'Kpji^c  ist  wie  alleGiJtternamen  anfilnglich  nur  Skla- 
ven beigelegt  worden:  z.  B.  CIL  II  1061.  1788.   4527.  Ill  481.  7371.  7434  VI  16097 

bis  15110  UHW.,  in  der  Kaiserzeit  dann  (infolj^'e  der  Freilassungen)  auch  bei  Freien 
ganz  gel&ufig  (vgl.  Meyersahm  Deorum   nomina   hominibus  imposita,  Kiel  1891. 
Usenet  GOttemamen  868).  Die  Form  Ilaxpo^a;  nur  auf  der  spaten  Inschrift  Corp. 
Inscr.  Graec.  6864:  das  voile   Ilaxpdpioc   IG  III  78.   1121  as   1231 14.  XIV  1741,   als 

Sklavenname  CIL  X  8048 7t  und  Sueton  Galba  20,  ein  Ti.  Claudius  I'atrobius  Clfj 
VI  16  189,  'Kp|iA€  sowohl  als  dialektische  Parallelform  zu  'Epiifj?  wi.*  als  Kurzform 
xn  einem  mit  'Ep|i-  beginnenden  Namen  gelttuflg:   Dittenberger  Or  I  48 1,  BGU 
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I  344  III  264  5  798.11  u,  5.,  15  <i}iX6Xoyoz  heifit  ein  Freigelassener  des  Qu.  Cicero 
(Plutarch  Cicero  48  f.)  andere  liberti  OIL  V  7462  VI  4116  IX  6120  wohl  auch  IG 
XII  3,  389 12,  unsicher  ist  der  Stand  IG  XII  3,  671  a  6  Corp.  Inscr.  Graec.  add.  4318. 
7124;  IG  III  1101 25  heifit  der  Sohn  eines  Stixuc  so.  NTjpeijf,  mythischer  Name, 
nicht  eben  haufig  IG  III  1053.  1160  62  1177*9  GIL  II  894.  5559  XIT  5138  568281  und 

Sklavenname  CIL  III  256  VI  8117-8119  XIII  1942  Athenaeus  IX  p.  379  e.  VI  4344 

aus  der  Dienerschaft  des  Claudius.  'OXuiiTca?  Kurzform  fiir  eiiien  der  haufigen 
Namen  wie  'OXuiiTtidCecopos  u.  dgl.)  IG  III  IU8O23  CIL  XIV  1286  und  (als  Dativ) 
Oli/mpae  CIL  III  4939.  ein  kaiserlicher  Freigelassener  VI  536.  NB !  Die  stadtrOmi- 
schen  Inschriften  (CIL  Vf)  sind  nicht  vollstandig  verglichen,  da  der  Index  dazu 

noch  nicht  erschienen  ist:  die  daraus  gemachten  Angaben  nach  Sandey-Headlam 

und  Zahn  Einl.  P  298,  welche  die  Liste  Lightfoots  Philippians  ̂   p  172  flf  erganzen 
Ueber  das  Weiterleben  dieser  Namen  in  der  Legende  vgl.  den  Index  zu  Hennecke 
Nt.  Apokryphen.  S.  auch  Feine  Abfassung  d   Philipperbriefs  122  fif. 

11  Man  kann  den  Juden  Herodion  um  seines  Namens  willen  zu  einem 

„aus  den  Leuten  des  Aristobulos",  und  diesen  selbst  zu  einem  Mitglied  des 
Herodaischen  Konigshauses  raachen  woUen.  Das  ist  natUrlich  reine  Kombi- 

nation.  13  Ein  Rut'us  nach  Mc  15  21  genannt.  Ob  exXexTo;  hier  mehr  als 
ein  lobendes  Beiwort  ist,  wissen  wir  nicht.  Seine  Mutter  hat  auch  an  Pis 

als  Mutter  gehandelt.  V.  14  ebenso  wie  v.  15  scheint  je  eine  Familia  ge- 
griilit  zu  werden.  16  ev  cpiXYj|xaTi  ayitp  wie  I  Thess  5  26  I  Cor  16 -.'o  II  Cor 
13  12  (I  Petr  5  14),  also  seit  der  ersten  Zeit  ubliche  Grul5formel.  Der  Kufi 
als  Symbol  des  Brudersinnes  hat  dann  in  der  Liturgie  seinen  festen  Platz 
gefunden:  s.  Justin  apol.  I  65  u.  o.  RSeeberg  Aus  Religion  u.  Gesch.  1, 

118  ff.  vermutet  ansprechend,  dafi  der  Brief  der  beim  Herrenmahl  versara- 
melten  Gemeinde  vorgelesen  werden  sollte :  am  Ende  der  Vorlesung  erfolgte 
der  Bruderkufi.  Vgl.  Lietzraann  Messe  u.  Herrenmahl  (1926)  288.  Das  wiirde 
die  beliebte  paulinische  Formel  gut  erklaren,  Der  Grufi  der  Gemeinden 

acjTCa^ovxac  bis  xoO  Xp'.oxoO  fehlt  in  DG  (jedoch  ist  in  G  hier  ebenso  wie 
81  14  23  und  sonst  Raum  frei  gelassenj,  dafiir  wird  in  v.  21  hinter  auyyevets 
|xou  angefiigt  xa:  ai  exxXrjata:  Tcaaai  xoO  XptaxoO.  V.  17 — 20  wird  die  Gruii- 
reihe  plotzlich  unterbrochen  durch  Ermahnungen,  die  in  Ton  und  Inhalt  vbllig 
von  dera  bisherigen  Tenor  des  ganzen  Briefes  abweichen.  Denn,  wenn  man 

auch  die  Scyoaxaaiat  und  axavoaXa  ungezwungen  auf  das  c.  14 — 15  13  Er- 
orterte  beziehen  kann,  oder  auf  Grund  dieser  Stelle  vermutet,  daCt  die  Ju- 
daisten  im  ersten  Teil  wohl  nicht  blofi  theoretisch  bekiimpft  werden,  so  sind 
doch  diese  Fragen  nicht  als  von  aulien  durch  Hetzer  in  die  Gemeinde  hinein- 
getragene  bezeichnet  und  behandelt  worden.  Die  Stelle  erinnert  etwas  an 

Gal  6  11 — 16.  Bisher  hat  Pis  ganz  objektiv  seine  Ansicht  dargelegt  ohne 
direkte  Bezugnahme  auf  Einzelvorgange  in  der  Gemeinde :  man  hat  den  Ein- 
druck,  als  ob  nun  am  Ende  des  Schreibens  der  Apostel  mit  ganz  plotzlich 
aufloderndem  Impuls  die  bis  dahin  geiibte  Zuriickhaltung  durchbricht,  deut- 
lich  die  Gegner  kennzeichnet,  die  Rbmer  lobend  ermahnt  und  zuversichtlich 

seine  Hoffnung  auf  den  Sieg  des  Guten  ausspricht.  Er  mag  dem  Schreiber 
Tertius  plotzlich  (wie  Gal  611  ff.)  die  Feder  aus  der  Hand  genommen  haben, 

um  selbst  ein  paar  eindringliche  Worte  hinzuzufiigen  —  dann  gibt  er  sie  ihm 
zuriick,  und  fahrt  (rait  v.  21)  ruhig  wie  vorher  fort,  Nachtrage  zu  diktieren, 
langsam  und  mit  Pausen:  in  einer  solchen  ist  v.  22  geschrieben.  Ein  solcher 
Versuch,  die  Ueberlieferung  psychologisch  zu  erklaren,  ist  doch  wohl  nicht 
weniger  wissenschaftlich  berechtigt,  als  der  beliebte  Griff  nach  der  Schere! 
17  OiOa/Yj  wie  6  17.  18  /pyjaxoAoyca  kommt  hier  zuerst  vor:  zur  Bedeutung 

Julius  Capitolinus  Pertinax  13:  xpr^axoAoyGy  eum  oppellanles,  qui  bene  lo- 

querelur  et  male  faceret.  euXoyia  fiir    'Schbnrednerei'   ist   selten.    19   "^bL^: 
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die  Nachricht  von  eurem  Glauben  ist  zu  alien  gedrungen:  an  euch 

also  habe    ich    meine  Freude,    ich  will  aber,  daB  ihr  weise    seid  zum 

20  Guten  und  untadelig  gegenuber  dem  Bosen.  Der  Gott  des  Friedens 
aber  wird  den  Satanas  in  Balde  unter  eure  FuBe  treten.  Die  Gnade 

unsres  Herrn  Jesu  sei  mit  euch ! 

21  Es  gruBt  euch  mein  Mitarbeiter  Timotheus  und  meine  Verwandten 

22  Lucius  und  Jason  und  Sosipatros.  Ich,  Terlius,  der  den  Brief  geschrie- 

2:j  ben  hat,  gruBe    euch  im  Herrn.    Es  gruBt    euch  Gains,    mein  und  der 

ganzen  Gemeinde  Hauswirt.  Es  gruBt  euch  der  Stadtrendant  Erastus 

und  der  Bruder  Quartus. 

zerstort  also  euren  Ruhm  nicht !  uTiaxoTg  wie  1  5 ;  eic,  Tcavxa;  vgl.  1  8.  6{ji(bv 

und  ufxcv  betont :  'an  euch  habe  ich  nichts  auszusetzen',  nur  an  den  schlimmen 
Predigern.  go'-^ooc,  mag  einen  Gegensatz  gegen  die  euXoyia  enthalten  (I  Cor 
I  22):  ob  Anspielung  an  Mt  10  le?  V.  20  scheint  nur  der  in  apokalyptische 
rorin  gekleidete  Ausdruck  der  Gewifiheit  zu  sein,  dafi  die  Gegner  bald  unter- 
liegen  werden  ;  schvverlich  ein  Hinweis  auf  die  nahe  Parusie :  s.  auch  Dibelius 

Geisterwelt  55.  In  die  'Gruliliste'  passen  v.  17  —  20"  insofern,  als  sie  die  Ein- 
leitung  zu  dem  persbnlichen  Grufi  des  Pis  v.  20''  bilden.  21  Es  folgt  ganz 
natiirlich  der  Gruli  seines  Begleiters  (Act  20  4)  Timotheus:  iiber  ihn  s.  zu 

Act  16 1.  2ijU)a'7iaTpo;  wird  der  Act  20  4  als  Begleiter  auf  dieser  Reise 

genannte  ̂ 6iTza.Tpoc,  sein.  Ein  'laawv,  aber  schwerlich  derselbe,  Act  17  5  —  9. 
23  Caius  wird  der  I  Cor  1  14  erwahnte  sein  (ein  anderer  Act  20  4) :  Pis 
wohnt  bei  ihm  (wie  vorher  bei  Titius  Justus  Act  18  7)  und  er  ist  ebenso 

^svo;  fiir  alle  durchreisenden  Christen  (so  wohl  richtig  Lagrange).  "Epaa- 
T0$  ist  als  ansiissiger  Korinther  von  dem  Act  19  22  und  II  Tim  4  20  zu  unter- 
scheiden.  o:xov6[io:  einer  Stadt  (Rentmeister)  auf  Inschriften  oft  genannt  vgl. 

Dittenberger  83^1.  IV  ̂   s.  v.,  Or.  II  686.  Ein  v.  24  begegnet  in  mannig- 
fachen  Pormen  bei  den  Zeugen,  welche  die  Doxologie  16  25  — 27  hinter  14  23 

stellen.  Chr  wiederholt  v.  20'',  go  formt  ihn  nach  Gal   Phil   Phm,    Th   nach 

II  Thess,  ebenso  DG  (G  om  'I.  Xp.),  die  aber  dafiir  v.  20''  weglassen;  pesch 
bringt  v.  24  hinter  der  Doxologie  v.  27. 

Man  hat  Can.  16  als  einen  eigenen  Bbief  nach  Ephesus  betrachtet  (so  auch 

Lipsius  z.  St.  und  Jillicber  Einl.*  96.  Feine  Abfassung  a.  Pnilipperbriefes  in  Ephe- 
sus (1916)  121  ff),  well  es  1.  unwahrscheinlich  sei,  dafi  Pis  in  Rom  so  viele  Be- 

kannte  gehabt  habe,  2.  der  Erstling  von  Asia  ebenso  wie  (nach  I  Cor  16 19  11  Tim 
4  iw  Act  ISieflf.)  Aquila  und  Prisca  nach  Ephesus  wiesen,  und  es  fiir  die  letzteren 
unwahrscheinlich  sei,  dafi  sie  auch  gleich  wieder  in  Rom  (wie  in  Ephesus  I  Cor 

16  i»)  eine  Hausgemeinde  sollten  grtlnden  kOnnen,  3.  vor  allem  v.  17 — 20  dem  Ton 
und  Inhalt  nach  nicht  an  die  dem  Apostel  noch  unbekannte  r5mische  Gemeinde 

geschrieben  sein  k5nne,  die  in  c.  1—15  so  ganz  anders  behandelt  werde.  Von 
diesen  Bedenken  wiegt  2.  am  leichtesten :  Aquila  und  Prisca  sind  offenbar  wohl- 
habende  Juden,  die  sich  in  P^phesus  pfleich  ein  Haus  kaufen  —  auch  ihre  Fiirsorge 
fUr  „alle  Heidengemeinden"  16 «  weist  vielleicht  in  diese  Richtung  — :  vennutlich 
haben  »ie  ibr  riJmisches  Haus  (und  Geschtlft)  bei  der  Ausweisung  nicht  verilufiert, 
•otidem  es  wie  ttblich  dutch  einen  Sklaven  als  procurator  verwalten  lassen.  Sie 
sind  durch  des  Claudius  Rdikt  aus  Rom  vertrieben  Act  18  a  (ob  im  Jahre  49  ?  s. 
zu  d.  St.).  Wenn  nun  der  Riimerbrief  Ende  64  geschrieben  ist,  was  andere  GrUnde 
l&ngst  wahrHcheinlich  gemacht  haben  (Z.  f.  wiss.  Theol.  58,850),  so  begreifen  wir, 
was  Aquila  und  Priscilla  zur  RUckkehr  nach  Rom  veranlafit  hat.  Am  18.  Okt.  54 

ist  n&mlich  Claudius  gestorben  und  damit  sein  Verbannungsedikt  aufier  Kraft  ge- 
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setzt  (bei  spaterer  Ansetzung  des  ROmerbriefs  —  55  Feine  Einl.  *  138  —  gilt  die 
Erklarung  iiatiirlich  ebenso).  Daraufhin  ist  das  Ehepaar  heimgekehrt  und  hat 
naturgemaii  in  Rom  wie  vorher  in  Ephesus  sein  Haus  der  Gemeinde  geOflfnet. 
Wie  sich  3  vielleicht  psychologisch  erklSren  lafit,  ist  z.  St.  gezeigt  worden.  Die 
grofie  Zahl  der  pers5nlichen  Bekannten  des  Pis  in  Rom  (1)  ist  wohl  dasjenige 

Argument,  das  am  meisten  Bedenken  macht.  „Man  mufi  eine  Art  von  VOlker- 
wanderung  aus  den  paulinischen  Gemeinden  des  Ostens  nach  Rom  voraussetzen, 

um  so  viele  Freunde  des  Apostels  in  Rom  begreiflich  zu  finden"  (Jiilicher  EinL* 
S.  95).  Nun  ist  man  allerdings  durchaus  berechtigt,  anzunehmen,  dafi  viele  der 
Gegriifiten  dem  Pis  nur  durch  gemeinsame  Freunde  bekannt  geworden  sind.  Die 
Neigung,  seine  bereits  vorhandenen  pers5nlichen  Beziehungen  zu  Rom  zu  betonen, 
erklart  ganz  natiirlich  die  Fiille  der  Grufie.  Aber  als  sicher  pers5nliche  Bekannte 
bleiben  mindestens  7  ohne  Aquila  und  Prisca  tibrig.  Das  ist  eine  Schwierigkeit, 

der  man  durch  die  Hypothese  der  ephesinischen  Adresse  entgehen  kOnnte  —  wenn 
diese  selbst  nicht  noch  grofiere  Schwierigkeiten  verursachte.  Ein  fast  aus  lauter 

Grflfien  bestehender  Brief,  wie  es  Cap.  16 1—23  als  selbstSndiges  Schreiben  sein 

wiirde,  ist  ein  Unding,  und  der  Hinweis  auf  v.  17—20  als  'Inhalt'  zeigt  das  Miiiver- 
haltnis  nur  noch  krasser.  Seltsam  wSre  auch  (trotz  Ps.Xenoph.  de  rep.  Athen.  1) 
der  Anfang  mit  8e.  Sodann  aber  ist  unerklarlich,  wie  denn  dieser  adresselose 
Epheserbrief  als  Anhang  an  den  ROmerbrief  gekommen  sein  soil.  Deifimann  Licht 

V.  Osten  *200  meint,  er  habe  ira  Kopialbuch  des  Pis  hinter  dem  ROmerbrief  ge- 
standen,  well  er  gleich  darnach  diktiert  sei.  Das  nur  gektirzt  notierte  Prfiskript 
sei  ubersehen  oder  abgebrochen ,  und  so  sei  bei  der  Abschrift  fflr  die  Sammlung 
der  Plsbriefe  aus  beiden  Briefen  einer  geworden.  Dagegen  legt  aber  die  Kanon- 
geschichte  Verwahrung  ein,  die  uns  zeigt,  dafi  die  Plssammlung  ebenso  wie  die 

Ignatianische  durcli  Zusammenstellung  von  Abschriften  der  in  den  Gemeinden  auf- 
bewahrten  Originale,  nicht  des  apostolischen  Kopialbuches  entstanden  ist.  Feine 
meint,  Phoebe  habe  den  Romerbrief  iiberbracht  und  sei  auf  dem  Umweg  iiber 
Ephesus  gereist:  fiir  die  ephesinische  Gemeinde  legte  Pis  ein  Blatt  mit  Griifien 
bei  (=  c.  16).  Den  ROmerbrief  hatte  Phoebe  oflfen  mitbekommen,  damit  ihn  auch 

die  Epheser  lesen  sollten:  diese  nahmen  davon  eine  Abschrift,  der  man  beim  Sam- 
meln  der  Briefe  das  ephesinische  Grufiblatt  da  anfiigte,  wo  in  den  anderen  Pls- 
briefen  die  Grufie  stehen.  Aber  auch  diese  komplizierte  Hypothese  mufi  am  Ende 

mit  einer  beabsichtigten  Beseitigung  der  Adresse  rechnen  —  und  traut  dem  Pis, 
diesem  Meister  im  Briefschreiben,  zu,  dafi  er  an  die  ihm  durch  mehr  als  zwei- 
jfihrige  Arbeit  vertraute  Gemeinde  sachlich  nur  v.  17—20  zu  schreiben  wufite,  dafiir 
aber  die  grofie  Grufiliste  fiir  nOtig  hielt.  Gegen  alle  Ephesushypothesen  spricht 
methodisch  schwerwiegend,  dafi  sie  stets  erst  eine  plausible  Erklarung  fiir  den 
Brief  uberhaupt  und  seinen  Zusammenhang  mit  Rm  erfinden  miissen  und  dann 
genOtigt  sind,  damit  eine  zweite  Hypothese  iiber  den  Verlust  der  Adresse  zu  kom- 

binieren.  Jiilicher  Einl.  ̂   275  f.,  der  die  Schwierigkeit  voll  empfindet,  verzichtet 
deshalb  auf  eine  Erklarung.  Weitere  Bedenken  bei  Zahn  Einl.  I'  273  ff.,  der  mit 
Recht  darauf  hinweist,  dafi  Pis  in  den  Briefen  an  seine  eigenen  Gemeinden  niemals 
einzelne  Personen  besonders  grilfit:  dagegen  bei  der  ihm  persOnlich  unbekannten 
Colossergemeinde  den  Archippos  und  den  Nymphas  in  Laodicea  nennt.  Den  Grufi 
an  Prisca,  Aquila  und  Onesiphorus  in  H  Tim  4 19  wird  man  nicht  als  Gegeninstanz 

anfiihren.  So  sind  gerade  in  einem  Brief  an  die  ihm  als  Gesamtheit  noch  unbe- 
kannte  ROmergemeinde  die  zahlreichen  Griifie  an  einzelne  besonders  am  Platze. 
Die  dann  vorauszusetzende  kleine  VOlkerwanderung  miissen  wir  eben  in  den  Kauf 

nehmen :  sie  fand  auf  einem  Schiffe  Platz.  Es  geniigte  die  ohnehin  selbstverstand- 
liche  Annahme,  dali  Aquila  undPriscilla  einen  Teil  ihrer  Arbeitsgenossen  bzw.  ihres 

Gesindes  mitnahmen.  Halt  man  aber  gar  16 1—23  fiir  das  Bruchstiick  eines  grOfieren 
verlorenen  Brief  es,  so  erfindet  man  eine  neue  Hypothese,  um  die  alte  zu  stiitzen: 

Uaudbuch  z.  Neuen  Teat.    8:  Lietzmann.    S.  Aufl.  9 
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25  Dem  aber,  der  euch  starken  kann  in  meinem  Evangelium  und  der 

Verkundigung  von  Jesus  Christus,  in  der  Offenbarung  des  Geheimnisses, 

26  das  ewige  Zeiten  verschwiegen  war,  jetzt  aber  enthullt  ist  und  durch 

die  Prophetenschriften  nach  dem  Auftrag  des    ewigen  Gottes    zu(r  Er- 
27  wirkung  von)  Glaubensgehorsam  alien  Volkern  kund  getan  ist,  dem 

einzigen  weisen  Gott  durch  Jesus  Christus,  welchem  sei  Herrlichkeit 

in  Ewigkeit  der  Ewigkeiten,  Amen. 

was  methodisch  hochst  bedenklich  ist.  So  grofi  ist  die  Not,  c.  16  als  Bestand- 
teile  des  Romerbriefs  entsprechend  der  Ueberlieferung  zu  verstehen,  durchaus 
nicht. 

25—27  Schlufidoxologie :  der  mit  Tip  Se  Suva[i£vtp  beginnende  Satz 
sollte  wohl  enden  So^a  usw.,  die  Konstruktion  verschlingt  sich  aber  zum 

Anakoluth,  denn  das  qi  (v.  27)  ist  textkritisch  unanfechtbar  und  nicht  Zu- 
satz  eines  Schreibers,  der  an  die  Fennel  mit  (p  gewbhnt  war.  Spitta  zur 
Gesch.  u.  Litt.  d.  Urchristentums  III  1  S.  15  verweist  auf  Mart.  Polyc.  20, 
wo  3  Hss.  w  ij  zusetzen;  vgl.  aucli  das  sinnlose  xxl  xw  u[w  am  Ende  des 
cod.  Mosqu.  Vgl.  Corssen  in  Ztsch.  f.  nt.  Wiss.  5,  273.  Didascalia  VI  23  s. 
Zum  Ganzen  vgl.  Eph  3  20  f.  I  Tim  1  17  Jud  24 — 25  25  axrjpi^ao  wie  1  11. 
TO  euaYyeX'.ov  [lou  kommt  nur  Rm  2  ig  II  Tim  2  8  vor,  ist  aber  an  sich  ganz 

unanstofiig  =  'das  von  mir  verkiindete  Evangelium'  =  xi]puy[icc  I.  X.  Das 
folgende  inhaltlich  gleich  I  Cor  2  7  —  10  vgl.  Eph  3  3 — 6  II  Tim  1  10  Tit  1 2.  3. 
Xpovoi  acwvtoc  II  Tim  1  9  Tit  1  2.  26  die  ypacpa:  Tupocprjicxai  sind  die  at. 
Schriften,  denn  nur  diese  sind  dazu  bestimmt,  den  Wahrheitsbeweis  fUr  das 

Christentum  zu  liefern.  Christliche  „Prophetenschriften",  an  die  man  hier 
gedacht  hat,  sind  ihrer  Natur  nach  interne  Gemeindebiicher,  die  nicht  zu 
Missionszwecken  dienen  konnen:  und  davon  ist  doch  hier  die  Rede.  Vgl.  I2. 

xax'  iTcciayYjv  0-eoO  I  Tim  1  1  Tit  1  a ;  xax'  iTiixayyjV  'befehlsweise'  I  Cor  7  « 
II  Cor  8  8.  AuffaUig  aJwvco;  d-tic,  (Gen  21  83  Js  26  4  40  28  Baruch  4  8  Su- 

sanna 42  II  Mace  1  "^5  6  fxovo;  5cxa:o;  xal  Tiavxoxpaxwp  xac  a'iwvcoi;) :  im  NT 
und  Apost.  Vatern  sonst  nicht,  vgl.  auch  I  Tim  1  17.  UTtaxoT]  Trtaxew?  s.  zu  1  s. 
27  Gott  als  jAovo?  I  Tim  1  17  Jud  26  II  Mace  1  25,  als  aocpo;  (IV  Mace  1  12, 
I  Clemens  60  1.  Vgl.  Rm  lias),  well  er  der  Herr  des  Geheimnisses  (v.  25) 
ist,  doch  ist  die  Bezeichnung  fiir  Pis  ungewohnlich. 

Die  Stellung  und  Echtheit  der  Doxologie  16  25— 27  und  die  Frage  nach  dem 
Abschlufi  des  Briefes  ttberhaupt  ist  ein  ei<,'enes!  und  h5chst  kompliziertes  Problem. 
Wir  kennen  folgende  Textformen: 

1.  Ende  bei  J4  23.  c.  15 und  16  f ehlen :  So  Marcion  nach  Origenes  (7,468 Lo.): 
Caput  hoc  Marcion,  a  quo  acripturae  evangelicae  atque  apostolicae  interpolatae  sunt, 
tie  hac  eptstula  peuitus  attstulit:  et  non  solum  hoc,  sed  et  ah  eo  loco  ubi  scriptnin  est 

„omne  autem,  quod  non  est  ex  fide,  peccatum  est  (14  23)"  usque  ad  finein  cuncta  dis- 
secuU  (=  desecuit).  In  alUs  vero  exemplariOus,  id  est  in  his,  quae  non  sunt  a  Mar- 
done  temerata,  hoc  ipautn  caput  diverse positum  intenimus:  in  nomiullis  etenim  codici- 
but  post  eum  locum  quern  supra  diximus,  hoc  est  „ei  autem,  quipotens  est  tos  confirmare* ; 
alii  vero  codices  in  fine  id,  ut  nunc  est  positum,  continent.  D.  li.  in  Marcions  Text 
fehlen  c.  15.  10,  die  Doxologie  enthUlt  er  Uberhaupt  nicht;  manche  Handschriften 
bieten  die  Doxologie  hinter  14  33,  andere  hinter  162s. 

2.  Ende  bei  14  23  Doxologie:  Einen  derartigen  Text  setzt  das  alte,  im  Cod. 
Amiatinus,  Fuldensis  u.  a.  der  Vulgata  erhaltene  Kapitelverzeichnis  voraus ;  es 
folgt  da  auf  cup.  L  (-  14u-a3)  sofort  cap.  LI  de  mysterio  domini  ante  passionem 
in  iUetUio  hahito  post  passionem  rrro  ipsius  revelato  (=  16  as— 97).  Vgl.  die  grofie 
Aotgtbe  der  Vulg.  v.  Wordsworth- White  II  1  p.  00  f. 
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3.  1—14  23.  Doxologie.  c.  15— 1623  16 24:  Koine  L  min  (go)  ChrysTheodt:  aber 

der  Grufi  16  24  variiert:  Chr  wiederholt  den  Grufi  v.  20'',  Theodoret  wie  II  Thess 
i)  x*P^C  •  •  ̂i'^^'^t  go  wie  Gal. 

4.  1  —  14  23  15—16  23.  Doxologie  :  SBC  bo  sa  Orig.  lat.,  vg,  pesch  (die  aber  eben- 
so  wie  Ambst  16  24  am  Ende  anfiigt). 

5.  1 — 14  23.  Doxologie.  15—16  23.  Doxologie:  AP  min. 

6.  1—14  23.  15—16  23  (doch  der  Grufi  16 ao*"  fehlt).  16 24  in  der  Form:  vj  xapic 

xoiJ  xupfou  rjiiwv  'IrjaoO  Xptoxou  [ist«  Tidvxtov  6jjul)v  d|iYJv:  So  die  Vorlage  vonDG  (Pel).  In 
D  ist  die  Doxol.  binter  16  24  zugef  ugt  (auch  bei  Pel),  aber  nicht  ursprtinglich,  denn 
sie  ist  im  Gegensatz  zum  ganzen  sonstigen  Text  des  Kodex  nicht  in  Sinnzeilen  ge- 
schrieben.  G  lafit  hinter  14  23  eine  drittel  Seite  frei,  bringt  den  Text  aber  weder 
hier  noch  am  Ende,  d.  h.  er  wufite,  dafi  Codices  der  Form  3  eine  Doxologie  hinter 
14  hatten,  fand  den  Text  aber  nicht  in  seiner  Vorlage;  woUte  ihn  aus  einer  andern 
Hs.  nachtragen,  was  ihm  dann  nicht  gelang. 

In  diese  Wirrnis  der  Varianten  hat  PCorssen  Licht  gebracht  (Z.  f.  nt.  Wiss. 
10,  1  ff.  97  ff.)  durch  den  Nachweis,  dafi  das  Fehlen  der  Kapitel  15  und  16  im  Text 
Marcions  der  Ausgangspunkt  fiir  die  Textgeschichte  des  Briefschlusses  geworden 
ist.  Ueberdies  hat  er  noch  weiter  wahrscheinlich  gemacht,  dafi  auch  in  dem  von 
DG  gebotenen  altlat.  Texte  15. 16  urspriinglich  fehlten :  Avie  denn  DeBruyne  in  der 
Revue  Benedictine  25,75  ff.,  423  flf.  gleichfalls  iiber  das  Fehlen  dieser  Kapitel 
in  lat.  Hss.  gehandelt  hat:  weder  TertuUian  noch  Cyprian  zitieren  sie  (vgl.  vSoden 
lat.  NT  in  Afrika  =  Texte  und  Unters.  33  S.  592),  auch  Irenaeus  kennt  sie  nicht. 
Dagegen  erwahnt  sie  Clemens  Alex,  mehrfach,  er  zitiert  auch  die  Doxologie  Strom. 
IV  9, 1  V64, 6.  Dann  ware  die  Entwickelung  folgendermafien  zubegreifen:  Urtext 
ist 4,  aber  ohne  Doxologie.  Dieser  Text  ist  frtth  verstiimmelt  durch  Beseitigung 
von  c.15-16  =  Form  1.  Da  nun  ein  Schlufi  ganz  fehlte,  so  schuf  man  (vielleicht  in 
marcionitischen  Kreisen)  ein  grOfieres  abschliefiendes  Gebilde  liturgischen  Charak- 
ters,  wohl  infolge  der  Briefverlesung  beim  Gottesdienst,  die  Doxologie,  daraus 
erklart  sich  auch  ihr  unpaulinischer  Sprachgebrauch :  man  hSngt  sie  an  =  Form  2 
Die  Doxologie  verbreitet  sich  bald,  eben  durch  den  liturgischen  Gebrauch,  und 
wird  nun  auch  an  die  Urform  angehangt  =  4,  wShrend  andrerseits  Exemplare  der 
Form  1  durch  Anschub  der  ausgefallenen  Kapitel  15  —  16  erganzt  werden,  denen 
man  einen  nach  paulinischen  Analogien  gebildeten  Schlufivers  16  24  anhangte  = 
Form  6.  Dieselbe  Erganzung  angesetzt  an  Form  2  fuhrte  zu  der  Form  3,  oder  ver- 
einzelt  zu  5,  wo  nach  dem  Vorbild  von  4  die  Doxologie  als  Schlufi  von  c.  16  ver- 
wertet  wurde,  obwohl  sie  bereits  hinter  c.  14  gebracht  war.  Diese  Erklarung  ist 
einleuchtend,  und  ihre  Annahme  der  Unechtheit  der  Doxologie  erklart  auch  die 
auffallenden  Wendungen  dieses  Stiickes.  Lobpreisungen  nach  dem  Schema  xtp  8e 

Suvajidvq)  .  .  86ga  usw.  bringen  Eph  3  20—21  Jud  24—25  Martyr.  Polyc.  20  2.  Inhaltliche 
und  formelle  Beruhrungen  mit  unserer  Doxologie  bringt  auch  I  Tim  3  le :  s.  auch 
Norden  Agnostos  Theos  255  3. 



BEILAGEN 

1.  Diogenes  Laertius  VII  110  cpaal  ti  tt]V  tpuxV  ̂ ^'^'^^  oxTafisp'^-  [lepr]  yap 
auT^;  xd  xe  Tcevxe  atad-rjtTjpia  xa:  t6  cpwvr^X'.xiv  |Ji6p:ov  xa:  t6  Scavor^Tixov, 
OTcep  laxiv  auxT]  Vj  Siavo'.a,  xat  x6  ysvvrjxixov.  ex  6e  xwv  4'£u5a)V  iTnycvsadai 

XTjv  Staaxpc^Tjv  ini  xt^v  Stavoiav,  &cp'  '^;  uoXXa  TiaO-rj  pXaaxavscv  xac  dxataaxa- 
a(a{  atxta.  laxt  Se  ai)x6  xb  TiaO-os  xaxa  Zrjvwva  ̂   dcXoyo^  xa:  Tcapa  cpuaiv 
(Jiux^?  xivTjais  i^  6p|iY)  TiXeova^ouaa.  xwv  Se  Tcad-oiv  xa  avwxaxw,  xa^a  cprjatv 

'Exaxtov  Iv  X(})  Ssuxepq)  Tuept  ua^wv  xaJ  ZtjVwv  ̂ v  xu>  Tcep:  ixaO-wv,  etvat  yevTj 
xexxapa,  Xunrjv,  cpopov,  eTO^u|xtav,  t^Sovtjv.  (Ill)  Soxsi  5'  aOxot;  xa  ua^rj  xpt- 
aeci;  e?vai,  xaO-a  cprjai  XpuaiTCitos  ̂ v  xqi  mpl  Tra^wv  *  t^  xe  yap  cptXapyupia  uko- 
Xyj^Iq  iaxc  xoO  x6  dpyupiov  xaXbv  c!vac,  xac  ̂   [lid-r]  Se  xac  ■f]  oixolccoioi.  6|Jioco); 

xac  xaXXa.  y.a.1  xtjv  [xev  XuTirjv  e!vac  auaxoXr^v  aXoyov  •  ecorj  5'  aux^;  eXeov, 
cpO-ovov,  C'^Xov,  ̂ rjXoxuTicav,  dcX'9'0*»  ivoxXr^acv,  avc'av,  656v7jv,  auyxuacv.  IXeov 
\iiy  ouv  eJvat  Xutctjv  6?  en'  dva^cwg  xaxoTia^cOvxc,  cp'd-ovov  5e  XuTirjv  iu'  dXXo- 
xpc'ocg  dya^otf,  ̂ f^Xo'j  bh  XuTtrjv  i7:i  x(j)  dXXq)  Tiapecvac  wv  aoxo;  ̂ KcO-u|xet,  i^rj- 
XoxuTic'av  5^  XuTojv  iizl  xcp  xac  dcXXw  Tiapecvac  a  xaJ  auxbi;  exs',  (112)  <xx^oi  S^ 

XuKrjv  papuvouaav,  ̂ voxXr^acv  Xuktjv  axevoxwpoOaav  xac  Suoxwpc'av  uapaaxeud- 
^ouaav,  dvcav  Xu^yjv  ix  ocaXoycafjiwv  {xevouaav  y)  ̂Ticxecvojjievrjv,  dSuvrjv  Xunrjv 
ETicTcovov,  ouyxuacv  XuTrr^v  dXoyov,  drtoxvacouaav  xal  xwXuouaav  xa  uapovxa 

auvopav.  6  6e  (fopo?  iaxJ  Tipoaooxc'a  xaxoO.  dq  bk  xov  cpo^ov  dvdyexat  xal 
xaOxa  •  Secjia,  6y.yoq,  aioxuvTj,  IxtcXtj^cc,  •9-6pupo$,  dywvc'a.  oet[xa  [lev  ouv  ̂ axt 
cpo^o?  Bioi  IjiTioiwv,  ataxuvyj  6^  cfo^oj  dSo^cag.  oxvog  5e  cpopos  [leXXouayjs  £vep- 

yeca^,  exrcXTj^c;  5^  cpopo;  Ix  cpavxaaca;  dauVTjd-ou;  7ipdy(xaxos,  (113)  •6'6puPo;  6^ 

cpo^oi;  (xexd  xaxeTiec^ew?  cptovf]^,  dywvc'a  5^  cfo^o?  dSyjXou  Tipdyfjiaxog.  i^  6'  euc- 
^u|jica  iaxcv  dXoyo?  Spe^c;,  ucp'  >)v  xctxxexac  xai  xauxa*  aredvci;,  [itao?,  cptXovecxca, 
dpyrj,  epwc,  jif^vc?,  ■D'Uiio;.  eaxc  6'  i^  [i^v  aTidvc;  e7:c^u|ica .  xc?  ev  dxcoxeu^ec  xal 
olo'^  xexwpcopievr]  ix  xoO  Trpccyjiaxo?,  xexafxevrj  5^  ScaxevfJ^  dTr'  auxb  xac  aTcw- 
|x£vr)  •  \ilooi  0  iaxJv  iTccd-ujica  xc;  xoO  xaxcD;  ecvac  xcvc  (lexd  TipoxoTtf]?  xcvos  xal 

Tiapaxdaewi  •  cf cXovecx^a  5'  iTicO-ujica  xcj  Ttepl  afpioews  '  opY>l  5'  iKc^ujxca  xcfxw- 
pc'a^  xoO  SoxoOvxoc  -^jSixrjxevac  ou  7ipoarjx6vx(i){  •  epwg  5e  iaxcv  eTiC'S'UiJifa  xc;  oOxc 
Tcepi  OTiouoat'ou;  •  2axc  ydp  iTtcpoXrj  cpcXoTiotca^  O'.ot.  y,d,Xkoi  eficpacvojjievov.  (114) 
jAfjvis  oi  ioxcv  dpyfj  xc^  TcenaXacwfJievrj  xcl  droxoxoj,  eTicxrjprjxcxig  5e,  OTiep  iji- 
fa^vexac  5cdc  T6i)v5e. 

EcTcep  ydp  xe  x<^^ov  ye  xal  auxfjiiap  xaxaT:£(|);o, 

dXXd  xe  xal  |iex6;icoO-cv  cxet  x6xov,  O'^pa  xeX£aaig. 

6  8i  fru}A6{  ioTiv  opyY)  dpxojJiev>].  'H5ovt)  5£  daxcv  dXoyo;  gKapac;  ecp*  acpex^) 
8oxoOvxc  OTcdpxctv,  O'f'  :^v  xdxxexai  XTjXrjac;,  ei^cxacpexaxca,  xeptjjt?,  Scaxuccs. 
x^XiTOt;  fiiv  oOv  ioxcv  t^5ovtj  5i'  wxtov  xaxaxrjXoOaa  •  iricxacpexaxca  5^  t^Sovy; 
in'  dXXoxpfot;  xaxot^  •  xip^ii  o£,  oloy  xp^^c;,  TipoxpoTiTj  xc{  '^uyfii  inl  xb  dvec- 
|i£vov  Scdxuat;  8*  dvdXuat;  dper?];. 2.  Philo  de  sacrificiis  Abelis  et  Caini  20  ff.  p.  265  if.  M.  bringt  eine 
Neubearbeitung  des  auf  den  Sophisten  Prodikos  zurlickgehenden  Xoyo^  Uber 

Herakles  am  Scheidewege  (Xenophon  Mem.  II  1,  21 — 34).     Darin  heiUt  es 



133  Beilagen 

§  20  A6o  yap  :^|ia»v  6xaaT(|)  auvoixoOai  yuvaixeg  ix^pod  v.oc.1  Sua(ieveC?  aXXi^- 

Xats  .  .  .  TOUTWV  x^v  fi£V  Exepav  dYanwfAev  x^'po'^i^^  ̂ s^'  X'^aaiv  xaJ  cptXxaxTjv 

xac  otxsioxaxrjv  ccbxolq  vo|xt!^ovxeg,  xaXeixac  oe  'HSovrj  •  xtjv  Se  exepav  Ix^'^-pO" 

[xev,  .  .  :  ovojxa  5e  [xac]  xauxyjg  eaxtv  'Apexrj.  Es  wird  dann  §  21  das  Auftreten 
der  'HSovYj  in  kokettem,  dirnenhaftem  Aufputz  beschrieben  und  ihr  Gefolge 
charakterisiert :  §  22  auvo[i,apxoOai  5^  aux^^  xwv  auvrjO-eaxccxwv  Travoupyta  Tipo- 

Tiexeta  d^iaxta  xoXax£''a  cp£vax'.a{Ji6s  aTiaxyj  tl'S^SoXoy'a  tpsuSopxia  aaepeia  docxfa 
dxoXaata.  Das  GegenstUck  dazu  bildet  das  Auftreten  der  'Apexxj  in  edler  Schon- 
heit  und  mit  ihr  entsprechendem  Gefolge:  §  27  auvstnovxo  5e  aux^  euae^eca 

baioirjc,  dXrj^eca  ̂ £|JLt;  dy:ox£ia  £uopxta  ocxaioauvyj  laoxr]?  Euauvd-Eata  x&ivwvta 

iX£^u{ica  awcppoouvT]  xoafitoxrji;  iyxpdxEta  rcpaoxTji;  oXiyoSeia  euxoXca  ac'Swg 
ccTipayiJioauvyj  dvopEca  yEVvatoxrj?  eii§ouXta  TcpofiYj^ELa  cppovYjats  7:poaoxTj  StopO'O)- 

ac(j  £u{)-u|xca  xp>i<3'c<^'c>]S  ̂ [JLEpoxrjs  TjTrtoxrjs  cptXav^pwKta  |JieyaXocppoouvr]  naxap:6- 

xrj5  dya^dxrjij  •  imlE-.^zi  [it  yj  i^|i£pa  Xsyovxa  xa  xwv  xax'  ecSo?  apExwv  dv6[iaxa. 
In  ihrer  Rede  warnt  sie  den  schwankenden  menschlichen  voOi;  vor  ihrer 

Feindin  und  fiihrt  dabei  auch  folgendes  an :  §  32  lad-',  ouv,  w  o^xoi;,  8xt  ye- 

v6|jiEVo;  cp^XyjSovoi;  Tidvx'  laei  xaOxa*  uavoOpyo?  S-paau;  dvdpjioaxo;  5fi'.xxo; 
Suaxpyjoxos  £x{>£a[Aos  dtpyaXEo;  dxpox^Xos  dvEuiaXEXos  cpopxixbs  dvoud-Exyjxos 
EuXEpYj?  xaxoxEXvog  dS'.dyojyo;  dcSixoi;  dvtaos  dxotvwvrjxo;  daunPaxo;  doitovooi 
tcXeovexxt]?  xaxovo|xa)xaxo$  dcptXo?  dotxo;  drroXc^  oxaaid)5r]g  dxaxxos  dafipYj^ 

dviEpo?  dvt5puxos  daxaxo;  dvopyt'aaio;  pE^yjXoj  ivayrj?  ̂ u)[loX6xo;  dXdaxwp  7ca- 
Xa|xvato5  dvEXEuO-Epo?  d7c6xo|xo?  ̂ >3p:d)5rj?  dvSpanoSwor]?  5£',X6{  dxoXaaxog  dxoa- 

|X05  aiaxpoopyos  aiaxpo;:a'8-Y]s  dxpwfJtaxo?  d|X£xpos  d-nXrpxoi  dXa^oiv  SoxTjaiao'fo; 
auO-dSrjg  ̂ dvauao;  ̂ daxavo^  (fiXEyxXY||i(ov  S-jjEpts  6cdj3oXo;  x*'^''^?  dTraxewv 

dyupxrjs  Ei!xaio$  d(xa{)-rjs  dva-'aO-yjxo?  doun^wvos  [drccoxo;]  dTcsc^Tj?  dcprjviaaxrjj 
yorj?  Et'pwv  xEpxwt]^  Suourcovdr^xo;  Suowvunoj  SuaEupExo;  5ua£'f txxo;  i^wXrjs  xa- 
xovou?  dau[X[AExpo?  dxaipoXoyo;  (xaxpTjyopo;  dooXsaX'j;  depoiiu^o;  xoXa^  vto^r]; 
dKEpcaxEKXo?  dTipoopaxo?  drepcvoTjxos  dXtywpoj  dTiapdaxEuoj  duEcpojcaXog  uXrjfA- 

{aeXy]?  acpaXXdjjiEvoi;  ScautTcxwv  dScocxTjxo?  dTcpoaxaataaxo?  Xc'xvo;  dyofAEvog  5:ap- 
pEiov  EuEvSoxo;  5oXio)xaxo;  Scxovou;  ScyXwaao^  em'pouXo;  lv£Sp£uxcx6i;  ̂ aScoupyog 
abiopd-tiixoi  iv5£T]?  dfil  d^E^atos  dXifjxrjs  Irixor^jievoj  (popa  xpw|Ji£vo?  eusTctxe'P^'co; 
i7rc(xav7js  dtptxopo;  cpcXo^wog  So^oxdrco;  j3ap6{A7jv:g  §apua7iXayxvo5  Pap69-u{i05 

Papu7i£v9-y]G  Suaopyrjxo;  4'^cpoS£'r]5  U7r£p^£xtx6s  fxEXXyjXTjs  ̂ kokxoq  iniaxoi  SuaXu- 
xos  xaxuKOVou;  cuafiXms  dpcSaxpu;  iTrtxatpexaxog  XfiXuxxrjxws  7rapax£xoji|Ji£vo; 

dStaxuTTWXos  xaxofjiYjxavos  ataxpox£p5Tj;  (ptXauxo;  iO-fiXoSouXog  eS-eXex-^'Pos  Srjixo- 
xoTios  xaxotxovoixo?  axXrypaux^jv  ̂ yjXoSptas  l^txrjXog  lxx£xufi£vo;  axwTiixcxii; 

xpwxxTj;  rikid'ioq  ̂ apuSatfiovta;  ̂ fA7i;E<foprj|ji£vos  dxpdxou.  xo:aOxa  xf]?  uspcxaX- 
Xou;  xa:  n£pi[iot.xtixou  'fjOovfiQ  laxc  xd  {XEydXa  {jiuaxr^pca. 

Der  Vergleich  mit  dem  bei  Xenophon  reproduzierten  Prodikostext  ist 
lehrreich:  diese  Lasterkataloge  fehlen  bei  dem  Sophisten. 

3.  Hermes  Trismegistos  I  §  31  —  32  (Reitzenstein  Poimandres  S.  338). 
Das  Dankgebet  des  Mysten  am  Ende  der  ersten  Oflfenbarung  lautet:  oc6  5i- 

5a){it  iy.  ̂ ^xfn  xac  taxuo?  oXrj?  EuXoyc'av  x(p  Tiaxpc  d-e^>. 
(31)  "Ayto<;  6  %-£bi  6  uaxYjp  xwv  oXwv  dycos  6  -S-eo;,  o6  i^  ̂ouXt]  xfiXet- 

xat  oiTib  xwv  iSiwv  5uvd|ji£(i)v  dycoi;  6  d-EOf,  Sg  yvwa^-^vat  ̂ ouXExac  xac  ycvw- 
axExac  xoci;  IbioK;.  dyco;  si  6  Xoyq)  auaxrjadjjiEvos  xd  6vxa-  dyco?  ec,  o5  Tcaaa 

cpuac?  £ix(bv  Ecpu*  dycos  ec,  8v  )^  cpuac;  oux  Ijiop^waEv.  d'ycog  ec  6  rcdarj?  5u- 

vdjiEws  caxupoxEpo?-  d'yco;  e?  6  Trdar^s  UTiEpoxf^S  hec'^wv  dyco;  ec  6  xpEcxxwv 
<(7idv)x(i)v  duacvwv.  SE^ac  Xoycxd?  ̂ uaca^  dyvdg  dnb  tp^X'l?  ̂ *'  xapSc'a;  Tipog  a^ 
dvaxExa|JiEvrj5,  dt.'jeyldiXriTS,  dpprjxE,  acwTif;  cpwvounEVE.  (32)  aJxou|ji£V(p  xo  [it] 

acpaXyjvac  ific,  yvwaEws  x'^s  xax'  oOac'av  i^ixwv  Inc'vEuaov  [lOC  xac  EvSuvafjiwaov 
[ie  xac  {rcXYjpwaov  jjie)  x^s  X'^P^''^°S  tauxrj;,  <(cva)>  cpioxcaw  xous  £V  a^fjolfx.  xoO 
yivou?,  ijAoO  {[asv)  dSfiXcpoug,  ucou;  5^  aoO.  5t6  TtcaxEuo)  xal  jiapxupd)  •  £?$  ̂wijv 
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xac  cpw;  x^P^**-  S'^Xoyrjiii;  et,  Tcaxep*  6  ais  dcV'S-pwTcos  auvayiaCs^v  aoi  pouXexai, 
xa^w;  TiapeSwxas  auxw  xyjv  uaaav  l^ouacav. 

Xni  (XIV)  (17)  Ilaaa  cpuais  xoajiou  TipoaSexea^w  xoO  u[ivou  xtjv  dxofjV. 

dvQiY>)'8't  Y'^1  avotYTjxo)  jiot  ticci;  jjloxX^s  dpOaaou,  xa  Sev5pa  {itj  aecea^w.  6[ivetv 
lieXXw  xov  xf];  xxtaewi;  xupiov  xac  x6  Tiav  xac  [x6]  ev.  dvoiyyjxe  oOpavot,  fivejiot 

xe  axT^xe,  6  x6xXoi;  6  d'S-avaxog  xou  -B-eoO  upoaSe^da^o)  (aou  x6v  Xo^oy.  jxeXXw  ydp 
onvelv  x6v  xxcaavxa  xd  Ttdvxa,  x6v  Tciq^avxa  xyjv  y^v  xac  oOpavbv  xpejxdaavxa 

xaJ  iTicxd^avxa  ix  xoO  (bxeavoO  x6  yXuxu  uSwp  £l<;  xtjv  ocxouia^vrjv  xac  doc'xrjxov 
uTtdpxecv  ecg  Staxpocfrjv  xac  xxtacv  Tidvxwv  xwv  dv'O-pwTWDV,  x6v  ducxd^avxa  uOp 
cpav^vac  et^  Tidaav  Tipa^cv  •O-eoc^  xe  xac  dv^pwTiois.  Swjxsv  TidvxES  6|i,oO  auxw 
X7]v  euXoycav  xcp  ercc  xwv  oupavwv  (jiexewptp,  x(j)  Ttdarjs  cpuaew;  xxcax^.  o^xoq 
^axcv  6  xoO  vo6s  fjiou  dcp^aXjxos,  xaJ  Se^acxo  xwv  Suvdjiewv  jxou  X7]V  eOXoycav. 

(18)  ai  5uvd|jiec;  a.1  iv  i\Loi  Otivecxe  ib  ev  xac  [x6]  Tiav,  ouvdaaxe  X(J)  ̂eXi^|iaxt 

(lou  Tcdaac  aE  iv  IjJioc  Suvdjjiecs.  yvwac?  dyc'a,  cpwxcaO-el?  dub  aou  5cd  aou  xb  voy]x6v 
cpd)$  ****  6{ji,v(bv  x*^'pw  ̂ v  X*P'?  ̂ 0^'  Tcdaac  Suvajjceci;  u|ivecxe  auv  i\ioi'  xa^  a6 
jioc  iyxpdxeta  ****  OfAvec,  Scxacoauvyj  jxou  xb  Sc'xacov  u[xvec  5c'  CjioO,  xocvwvc'a  t^ 
ijiT]  x6  Tiav  Onvec  5c'  i|ioO,  0{iV£c  dXfjO-eca  xyjv  dXr^^ecav,  xb  dyad-ov  dya^6v 
{>|xvec  •  i^(i)Y]  xai  cpw;,  Si^^  Ojxwv  e^?  OfAd;  X^P^^  ̂   eOXoyc'a.  euxapcaxw  aoc,  Tcd- 
xep,  ̂ vepyeca  xwv  5uvd|xed)v  <(|Jiou^,  eOxaptaxw  aoc,  ■9'ee,  5uva[ics  xwv  ̂ vepyecwv 

(lou.  6  a6(;  Aoyos  5c'  ejioO  ujivec  ae,  5c'  I{xo0  5e^ac  xb  Tcdv  Xoytp,  XoycxY]v  ■Q-u- 
ocav.  (19)  xaOxa  ̂ owacv  a.1  5uvd|X£cs  ccl  h  i\i.oi,  <(ae)  xb  uav  6|ivoOac,  x6  aiv 

■8-^Xyjna  xeXoOac.  ai]  ̂ ouX^  aiib  aoO,  Ittc  a^  xb  noiy.  Se^ac  dTib  Tidvxwv  Xoyc- 

xr]v  ̂ -uac'av.  x6  Tcav  x6  ̂ v  T^fAcv  a(j)^e  ̂ wtj,  cpwxct^e  cpw^,  7rveu|idxc^e  •O-e^.  A6yov 

ydp  xov  aov  TiocjAacvet  6  'iHoxiq,  TCV£U[jiaxo<y6pe  5rj[icoupye.  (20)  oi>  e!  6  ̂ eb;  *  6 
obi  dcvS-pwTios  xaOxa  ̂ oa  5cd  Tiupo^,  5c'  depo?,  5cd  yfj?,  5cd  u5axO(;,  5cd  Ttveu- 
(laxo?,  5cd  xwv  xxcafidxwv  aou.  ocnb  (xony  aoO  Acwvog  eOXoylav  eSpov,  xaJ  8 

^rjxci),  BouX^  x^  a^  dvaueTcauiiac.  e!5ov  6eX%axi  x(^  atp  xyjv  euXoyc'av  xauxrjv 
Xeyojievrjv. 
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In  der  Subskription  M.  3.60,  geb.  M.  5.10. 
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17.  RUDOLF  KNOPF,  Die  Lehre  der  zwdlf 

Apostel.   Die   zwei   Clemensbriefe.    1920. 

184  S.  (Bisher  Erg.-Bd.,  Liefg.  1-3.) 

In  der  Subskription  M.  2.—,  geb.  M.  3.—. 
Im   Einzelverkauf  M.    2.30,   geb.    M.    3.30. 

18.  WALTER  BAUER,  Die  Briefe  des  Igna- 
tius von  Antiochia  und  der  Polykarpbrief. 

1920.     S.  185-298.     (Bisher    Erg.-Bd., 
Liefg.  4/5.) 

In  der  Subskription  M.  1.25,  geb.  M.  2.25, 

Im    Einzelverkauf  M.    1.40,   geb.    M.    2.40. 

19.  HANS  WINDISCH,  Der  Barnabasbrief. 

1920.     S.  299-413.    (Bisher    Erg.-Bd., 
Liefg.  6/7.) 

In  der  Subskription  M.  1.25,  geb.  M.  2.25. 

Im   Einzelverkauf  M.    1.40,  geb.    M.    2.40. 

20.  MARTIN  DIBELIUS,  Der  Hirt  des  Her- 

raas.  1923.  S.  415-644.  (Bisher  Erg.-Bd., 
Liefg.  8/10.) 

In  der  Subskription  M.  2.70,  geb.  Af.  3.70. 

Im   Einzelverkauf  Af.    3.  —  ,  geb.    Af.    4.  —  . 
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